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”EinPaJradoxon unsererGesellschaft: Der

hfirteste Totalitan'smus koexistierte und

koexistiertbei uns immer noch mit einem

beispiellosen Anarchismus. Bei genauem

Hinsehen stellt man aber fest, daB das

kein Widerspruch ist. Die Moglichkeiten
ftirWillki'tr ganz oben lassen Willkiir auch

auf allen anderen Machtetagen zu. Zwar

sind dort die Dimensionen und das

Material anders, Willkfir bleibt aber

Willkiir. Sie bekommt nicht nur Spiel—
raum, sondem wird auch moralisch ge-

rechtfem'gt, ja ist sogar notwendig, denn

jederUntergeordnetekann dieWeisungen
von oben nurerffillen, wenn er seinerseits

gegen Gesetze verstoBL

Die offizielle Willktir léiBt sich aber

nicht anders bekfimpfen als durch die

Willkfir der Revolutionéire, und zwar aus

dem einfachen Grund, weil es im System
der Selbstherrschaft oder in einer militii-

risch—bfirokratischen Ordnung keinen

Platz fiir Gesetzlichkeit gibt.
Demzufolge ist es unmoglich bezic—

hungsweise fiuBerst schwer der Willkijr

beliebiger Behorden offiziell, gesetzlich
Widerstand zu leisten. Daher auch der

ausgepréigte Trend zur Anarchie im all-

tiiglichen Leben, der in ganz verschiedenen

Formen zum Ausdruclk kommt; von vol-

1igerMiBachtungallerNormen und Regeln
bis zur Vemachlfissigung des Eigentums;
der Arbeit und allem auBer dem eigenen
Ich. '

Viel gewaltiger und gef‘ahrlicher ist

jedoch der Drang nach Anarchie, der auf

der geistigen Ebenc, im Bereich der poli-
tischcn und allgemcinen Kultur hoch-

kommt. Wir blicken hier auf die histo—

risch entstandenen reichen und festen

Traditionen des Anarchismus zuriick, die

nicht nur von Kropotkin und Bakunin

herriihren. Die nationale Mentalitfit re-

gierte seit eh und je recht positiv auf

Gcwaltanwendung mit, wie man glaubte,
hehren Zielen. Solche Ziele verkorpe rten

sich in der Praxis nicht immer in Volks-

fiihrem wie Pugatschow und Rasin, es

gab auch andere Falls. Ein Durchbruch zu

Frciheit, Giite, Gerechtigkeit, zur Rein-

heit der zwischenmenschlichen BCZiC-

hungcn und zu einer gerechten Gcsell-

schaftsordnung wird immer noch als

Durchbruch konzipiert, als VorstoB auf—

grund einer ldee, einer Erlcuchtung, einer

Aufwallung, einer WillensfiuBcrung, von

allem moglichen, nur nieht aufgrund dcs

Gesetzes. Der Volksmund sagt ja nicht

von ungef‘éhr, daB Sich jedes Gesetz

umgehen liiBt. Man ist sichcr: Wiirde man

nach dem Buchstaben des Gesetzes han-

deln, wfirde man das gauze Vorhaben im

bestcn Falle scheitem lassen, und im

schlimmsten Falle wfirden seine Initia-

toren Marter und Tod erleiden.“

Den Kommcntarschrieb AlexanderJako-

lew, IangjéihrigerMitarbeiterMichail Gor-

batschows. Wie er seine Ausfiihrungen

beendet. wollen wir an dieserStelle einrrial

gnédig fibergehen. . . Gefunden inMoskau
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SF-Spendenliste: Wir danken allen Spen—

derInnen, die uns immer wieder aufgenmdete

Betrfige fibenveisen. Da einige auf Wunsch

ungenanntbleibcn woll ten, haben wirdiePraxis

vorerst ausgesetzt, Kfinel zu verfiffentlichen.

Falls gegenteilige Wfinsche ge-iiuBert werden,

wollen wir damit fortfahrcn und die

SpenderInnen bitten, uns mitzuteilen, wenn

sic nicht veroffcntlicht werdcn wollen.

MonatllcheDauerspenden:
F.—J.M., Dortmund 5.—; A.R.. Padcrbom 10.-;

W.F.. Berlin 10.—; TR, K61n 10.-; E.T.. Bre-

men 10.-; RM, 20,-; NFL. Niimberg 25.—;

T.D.L.,Berlin30.—;M.R..Frankfun25.—;T.A.,
Hersfeld 15.-; V.S., 20.—
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SF - Internal
PREISERHOHUNG

Den meisten von Euch dilrftcn die Schwierig-

keilen bekannt sein. mit der dencit fast arlle
Iinken Zeitschriften zu kéimpfen haben. Sm-

kende Auflagen gefa’hrden so manches Pro-

jekt, die LeserInnen warden allfibera1lSpenden
aufgerufen. bisweilen zu zwetstelltgen
Tausender—Betrfigen.

Von dieser negauven

Entwiclklung blieb (161' SF bolang
aus-

genommen.
Wir haben keine 15111an .211

veneichnen. es sei dam in Berlm findet sxch

niemand, der den Kneip-enwiederverkauf von

bislang immerhin 80 Exemplaren pro Auf-
gabc stellvemetend weiterfiihrt. (Kontakt fur

Interessierte ist bis zum 1.6. derAurorA-Buch-
laden, Knobelsdorfistrfl, 1 OOOBerlm—IQ). Der

SF bcnotigt abet inzwischen pro Ausgabe

finanzielle Mine! von knapp 10.000:DM.
Damit wirweiterunabh'zingig arhexten

konncn

und nachdem wir die Spamoghchkelten aus-

geschopft haben (LB. Umswllung auf Altpa-

pier), muB der neue Verkaufsorels
7.—DM

betragen. Dieser Being deckt'bxs
auf 400.-

DM alle Kosten, so daB ein Tell der Spenden
und der Gelder ans bezahlten AnzeIgen fur

Verbesscrungen benutzt werden konnen.
er

gewinnen daduxch u.a. die Moghchkett fur

aufwendige Artike] Oder lingerc Uber-

setzungen ein Anerkennungshonora:
von 50.-

nnen Oder b6] Bedarf (und
DM bczahlen 21: k6

.

der driingte sich bei allcn letztjahngen Num-

au den SF um 4 Seiten auszudehnen.

33mg wird in Zukunft 25.—DM im Jahr

betragen. Das Forderabo (8 Nu‘mmem)_60.—
DM. D3 ABOS nach wie vor dle wwhtlgste
Basis zu: Herausgabe diwer Zeuschnfi dar-
stellcn. wollen wir uns bei den bushengen

Abonenntlnnen dadurch bedanken. daB alle

ihr derzeitiges ABO bits zum 1.4.92 zu den

alten B edingungen (20.-/Forderab 50:.) um 4/

8 Ausgabcn verlfingem kénnen,-das gllt auch

fiir diejenigen, die gerade abonmert haben.

Impressum:
HERAUSGEBER: SF-Rcdaktionfl‘rotzdem-

Verlag
V.i.S.d.P: Herby Sachs, Moosweg 165, 5090

Leverkusen; namentlich gczeichnete Beitréige

stehen unter der Verantwortlichkeit dot Ver—

fasserInnen und geben nicht die Meinung der

Herausgeber oder gar des pressereehtlich
Verantwortlichen wicder.

Verlag. Satz. Veru‘ieb and ABOs: Trotzdem-

Verlag, Grafenau; DmkundWeiterverarbei—

rung: Druckcooperative Karlsruhe. Gedruckt

auf 100% Altpapier.
Mitarbeit: Der SF versucht cine Mischung

aus aktuellen politischen Ereignissen, anar-

chistischer Diskussion, Aktualisiemng 1iber~

tarer Theorie, Aufarbeitung freiheitlicher

Geschichte und Beitréigen, die sich mit Kul-

turkfitikodereinerKulturvon untenbefassen.

WWW. Sweden
solche von Augenzeuglnnen akmcller Ereig—

nisse, die eine analytische Aufarbeimng ver-

suchen. Leute. die regelmiiBig bestimmte

fremdsprachigeZeitschn‘ften lesen, sollenum

dies mitteilenund uns Artikel zutUbersemmg
vorschlagen. Allgemein bevorzugen wir

namentlich Oder von Gruppen gekezmzeieh—
nete Beitriige. Telefonische Vorabsprachevan

Beitréigen ist sinnvoll; Photos, Grafiken etc.

sind erwiinscht. Pseudonyme sind mfiglich,
wenn der Redaktion die Urhebcrlnnen be-

kannt sind.

“Neue Technologie”: Wer selbst Oder fiber

Unis an IBM- Oder Apple Macintosh Compu—

ter rankommt, kann (und 5011! ) uns die Anikel

auf 3 5 Zoll—Disketten zuschicken. Sic sollten

mit dem Textverarbeitungssystem Word

bearbeitet sein. Fiir uns wiirde es crhebliche

Arbeitserleichtenmgen bedeuten.

Endredaktion: Ubereinen Abdruckentschei-

den MitarbeiterInnen der Redaktion; ein An—

spruch auf Veroffentlichung besteht nieht.

Honorare bleiben auch unsere Wunschvor'

stellung. Ausnahmen ki’mnen wir machen, in

dem wir gegen Vorabsprache 2.13. die ,,Aner-

kennungshonorare“ fiiraufwendige Interviews,

Photos, Graphiken oder lingerschrse tzungen

bezahlen.

Nachdrucke: von Texten und Photos sind

gegen Quellenangabe und Belegexemplare
erwiinscht.

Knastfreiexempiare bleiben solange Eigen-
tum des Verlags. bis sie den Gefangenen aus-

gchi‘mdigt sind. Eine “‘Zm—Habe-Nalune" ist

keine Aushéndigung!

Erscheinnngsweise: vierteljéihrlich. Unge-
zeichnete Photos aus dem SF—Archiv.

Abonnementsgebtihren: 25- fiir4Nummern

Bezahlung im voraus. Mit der letzten bezahl—

tcn Nummem erhalten Abonennten cine new:

Rechnung fiir die nichsten 4 Nummem; we:

nicht verléingem will, schicke uns cine kurze

Nachn'cht.
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Sondemmnmer Agbeit: 5.—DM

Sondernummer Feminismus : 6.-DM

SondemmnmerNostalgic (SF Artikel ans Nr.0-

- 12): 10.-DM

Forderabo: 60.-DM (8 Nummern)

Probepéickchen (5 alteNummemnachWahl):

20.—DM

Wiederverkfiuferkmenmbatt: 30%
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>>SchluB mit dem

Politiktheater<<
(Zitat, Gunter Jansen, SIPD,

Schlleswig~Holst3inis3her Sozial~

1
minister)

von Hc'igc'ir

Aktuell (Dez. 91) leben in Schleswig—
Hotstein 11.000 Flfichtlinge und Emi-

gmmlnncn. Damn terhauptsfichlich Kurd-

Innen, Bulgarlnnen, Rumfinlnnen. Sic

kommen zucrst ins Auffanglager Clix-
dorf und warden dann auf meist ange-

4

mietete Sammellager ,,umv3neilt“.Dicsc

Sammellager warden 130111 in 231331111
mehr warden, da (113 (3113111311333) Bun-

deswehrkasemcn minlerweile 315 Unbor—
bringungson ausgcsucht warden. Die

CDU hat auficrdcm vorgm‘achnct, 11218

Sammelunterkiinfte billiger wfiren wnd

bekam prompt Schfilzenhiififia v33 dcr

Brandkasse Provenziak die (1113 113131333-

mngsgebiihren ffirFIiiahtIinwhfiuserand

311331113333 um (133 9-13311331361133 will

Grand: die Brandanschlfige militantcr

Neonazis Die 331313313 1311311013131"qu
die dmeit 19333333311 vorangetxiebcn
wird, mit all 1131* 333111; verbundenCn

Psychologic (33333311313113 1.) hat
Tradition

3113331“ Kampfbegann am 12. Sewer}:-
ber 1991 in der Amaharinmke in N33-
mfinster and gem weiz‘er. Wit” haben un-

sere Lander verlassen 133333 Krieg, [2311'-

tischer Verfalgung, 11313331131333, mm

in diesem [and My! 23 33311333 (333:
ErklfirungderFliichtling3in Nordcrstedl,
333353 die 33 Tcmnoch 13133333313313»
gesctzten 211313)

60 FIuchtlinge 3‘33 11 1.333331 333312-
133 damalls die K3333. 113131113113 131133-
3133 Zcit wurde 3113311131. 333 1933333-
weit reg31m3131g 1133313112 1111131311333 331:-

weigemdieAbschisbunginmmmueh
13.331133131111311, indem 313 11133311333rg3-
fahrenen 33333 313111 11331313333111313
113311133 33311 333 11311 3311133 31111111331133:
dam zuriick F31 3131131 33“ 11113131131131:
3.311311 31331311331133 31111111111311. €1113111’133
and biimkratischen 3311111333311

33333331312111 3313.

Am 19.991 13111: (113 81011133131333
83333 113313 3133331333113 3311311133313
1313133111333 D13 112113113 1313131133113 11
131333 313 Ora; 1133 M3333, 33133111 331

Kirchcnvorstandbmitsmckmacmmm
,Axgumemation“: 1113 11131331333, in 1113‘
3.3133113133131133 3311331 15133333133331
33 3133113313, 11331313131113311311 1113331133

vurhandmeAulei 11313311333311.
‘

, 313311313333333
(Flfichflinge 3133 33 13' 33:1 111133131333]
1131333d13quenh3W3guflgafifm3rksam
gemacht, 331 L113 V313333105333 (”€133
lfindezftsindlichmit“ 3133 11333133111331 333
Wmte die: Farbigen.‘ 13 1113 01133111333311

. 313d $313113 Unmtscheidungen 333311311
mend nicm gclamgt.

133121 ”9 33233113313133 2503333331133
333 80114133131 in 11133131133133 331133-
rische 3333 331133 333 0313 ((111113) 3:031
335 Zfirich (R3313 L313) 3111.

E333 Septemhm 3311311311: 31313333
stische Gawain 113311 131331313331331
33171313133311, 331313111131 1133 13313113311 .

dutch di3 ,Asyldeébatté“ 1131‘ "171311111131“,
aufbercitet dutch die M33133, 33333113
van 333331333333331313331313311133333 1



Sleinc auf Hcimc und Menschen. Auch

die Anschar-Kirche wird mil cinem Molli

. angcgriffcn.
Am 28.10. vcrlasscn die Flfichtlinge

Ncumfinstcr und fahrcn nach Greifswald.

»Wir sind entserzt dariiber, daj3 in die-

xem Land die polizische Unterdriickung
und die gewalttc'itigen Angrifie waiter—

gehen. In der Ex-DDR, in die wir zwangs—

verteill wurden, haben wir in Tadesangst

gelebt. Einige von uns haben mehrere

Angriffe durchgemachr. Ausdiesen Gri'in-

den sagen wir, wir wollen hingehen, wo

wir uns sicherflihlen. Wir wollen nicht in

die Ex-DDR zurfick. Wir wissen, dafl wir

nichr die einzige Gruppe sind, die sich

898m die Zwangsverteilung wendet.«

Obwohl ,,Sichcrhcil“ zugcsagt wurde.

\f'urdc kcinc dcr Fordcrungen dcr Flficht-

hngc crffillt. Es gab kcinc Einkaufsbe-

gICilung, das cinizc Tclefon war abends

11ndnachlsnichlzugfinglichflcr,,Polizei-
schulz“ fuhr cinmal pro Stundc yorbci.
(121$ Gcléindc war von himcn frei zugfing-
lich, cs gab kcinc Fcucrldschcr und keine

Fcucrmcldcr, kcinc Funkgcrfite, keine

poulschlchrcrin, kcin Erstc-Hilfe-Male-

rial, cs fchltcn Miillcimer und Lampen.
Dcr absolute Gipl‘cl war cin Trcffcn, zu

dcm dic Offcnuichkcil eingcladcn wor-

dcn war, um don Schulz dcs Gcbiiudcs zu

besprcchcn. Anwcscndc Faschos durften

bICIbcn und schricbcn allcs mit. Fiir sol—

chc Lcutc gibt es nur cins: sic gchen, zur

Not mil unscrcr Hilfc!

Am 3.11. solllc in Grcifswald cin FuB-

bzillspicl mit dcm FC Berlin stallfindcn.

D10 ,,Fans“ dicscs Vcrcins sind hinreich-

cnd als rassisdschcr Schliigcn‘nob bckannl

(1/211. SF-2/91). Dic Polizci wuBLc davon,
1108 sich abcr crst spat nachts blickcn,

naphdcm 200 Hooligans und Nazis be-

rcns angcgriffcn und cinigc Lcute verlem

haltcn. Dic Fliichllingc ricfcn in Schles-

Wig-Holstcin an, packlcn ihrcSachcn. Sic

wolltcn ihrc Gcschichtc wieder sclbst in

die Hand nchmcn.

»Weil unser Kampfeinen symbolischen

C‘harakter hat, wollen die Politiker auch

mch! von ihrer harten llallun1g abwei-

Chen.DieSchalom-Gemeinde hatsicham

Anfang mi! 1013 solidarisiert. Unter dem

Drunk von auflen, var allem durch die

Landexregierungen MeckIenburg-Vor—
Pommerns und Schleswig-Holsteins and

durch den Telefomerror (Drohungefl) hat

die Schalom—Gemeinde ihre Haltung

gec'inderl.«

Ein Konvoi mil viclcn Autos. fuhr 105

und am 4.1 1. ham: die Anschargcmeinde'
dic Flfichllingc wicdcr. Die 85 Fliichtc

lingo schiitzlcn ihrc Situation so cin, daB

810 in Nordcrstcdt sichcrcr wfircn, auch

wcil Hamburg (und damil mchr Untcr-

Slfitzcrlnncn) in dcr Nfihc licgt und die

Schalomgcmcindc cin Angcbotzurdirek—

Photo:
R.

Maro/Umbruch-Bildamhiv

ten Unwrstfinung gemacht hatte. Des-

halb mgen am 6.11. ca. 80 Fliichtlinge
donhiin. So direkt haw: es die Schalom=

gemeinde aber nicht gemeim.
»DerKirchenvorstandwill,daflwirdie

Schalom-Kirche verlassen. DerKirchen-

vorstaznd verfaflt Beschlfisse und nimmt

starken Einflufl durch Worte und Taten

(Werbungen fiZr One in der Ex-DDR,

Einzelgespniche). damit dadurch unser

Widerstandgebrochen wird.DerKirchen-

vorstand hat erldc‘z'rt, dafl die Fliichtlinge

den Widerstandnuraufrechterhalten, weil

angeblichein innererGruppendruckuntsr
uns bestfinde, and dafl einige von uns in

die Ex-DDR zurfickwollten. Es ist richtig,

dafl eim‘ge van was, Familien mi: Kindern,

in dieEx-DDR zurz'ickgegangen sin'd. Aber

das war fiir diese Menschen keine fieie

Entscheia’ung. Sie sind zuriickgegangen,

well sie nach drei Monaren Widerstand —

unter c'z‘uflerst schwierigen psychischen

andphysischen Belastungen
- den Druck

durch: die wndesregierungen und die

Kirche nicht mehr aushalten k0nnten.«

Von Anfamg an versuchten der K'n'»

chenvorstand und der Pfarrer zu spalten,

zu fiberrcden, genau wie cs schon in Neu-

miinster gelaufen war. (Die groBe Aus-

nahmie warein Vorstandsmensch, dersich

in aller Offentlichkieit fiir sein abwiegle—

risches, nicht emsmehmendes Verhaltcn

cmschuldigtxz, seller: und L011!) Immer

Starker wurdcdie sozialdemokratischeund

scheinheilige Schiene gcfahren. Einign

Familien gingen tatsfichlich. 40 blicben

da. DaB Greifswald und Umgebung, daB

alle flinf neuen Bundeslfinder rclativ un-

sicher sind, zeigen dutzcnde von Angrif—

»Diese Gesetze (Asylgesetze, Anm. d.

A.) kfinnen unterschiedlich bewenct

werden. Wcr sic findcm will, mull den

langen und demokratischen Weg gehen,

der oft jahrelang dauem kann. Diesen

politischen Kampf um ,,Asy1gesetze mi:

monschlichem Antlitz“ mfissenjedoch wir

Deutschen selber fiihren. War die Flficlu-

1inge in diescn Kampfunmittelbar embe—

zieht, instrumentalisiert sic, miBbraucht

sic und tut ihnen nichts Gates. (. . .) Wit —

und ganz gewiB auch Sic — haben in den

zurfickliegenden Wochen die schmerz-

liche Erfahrung gemacht, daB es unter

Ihnen keine Gemeinschaft gibt. 211 gal?»
sind die politischen, sozialen und kulm-

rellen Unterschiede. Es misfits deshalb

immer wieder zu Spannungen und Aus-

einandcrsetzungen kommen, din sich bis

ins Unemfigliche stcigerten.
Und schlieBlich ein lctztcr Gmnd fur

unsere Auffordcrung: Auch unserc

Kirchcngemeinde ist erschépft. Unscrc

physischen und psychischen Krfifls sind

erlahml. Das rcligifise, soziale 11nd kulm—

rcllc Laban unsercr Gemeinde ist fast

erlosch‘en. Bitte, laBt uns wieder cine
‘

lebendige Kirchengemeinde warden! «

Am Ends hieB es, die Fliichtlinge 5011»

ten bis zum 11.12.91 12 Uhr freiwillig

gehen. Trotz des hier offen zu "Page tre-

lenden Versuchs zu spalten, die Flficht-

linge schuldig zn sprochen ffir cine schon

lange schcintote Kirchengemeinde, lie-

Bcn sich diese nicht zum Objekt machen.

Sic blicben!

Ab dcm 1 1.12. hat die Kirche dann die

Essensausgabe und die medizinische

Versorgung cingestcllt, das Biim durfte

fen. Auch in Greifswald ging es nach dcm

3.11. weitcr.

Am 8.11.formuliertedchfarrerffirdie
Gcmeinde und den Kirchenvorstand:

5

nicht mehr benutzt warden, das Jugend'
cafe (der Schlafraum!) muBte geréiumt
warden. Auch wurdc bekannt, daB Post

voremlialten wurde.



»Was in der Ofi‘emlichkeit fiber uns

verbreitet wird, ndmlich, dafi wir Spiel-
bc‘z'lle seien una‘ van bestimmzenpolitischen

Krc'iften zum Widerstdnd verfik‘hrt warden

seien, is: nicht nur falsch. sondern auch

eine absichtliche Verdrehung der Tulsa-

chen. Wir sind Niemandens Spielbc'iile.
Wir ké'nnen selber denken und Wider-

stand leisten gegen Ungerechzigkeit. Der

Beweis dafiir ist, dafl wir hier sind, um

Asyl zu erhalten, weil wir in unseren

Liz'ndern Widerszand geleiszet haben.

Wir begruflen alle, die sich mit uns

solidarisieren.«

Die Presse libemaf sich gegenscitig.
fiber ,,bumtschillcrndc Truppcn“, die die

Fliichtlinge miBbrauchen bis zur ,,kopf—
schiittelnd verstiindnislosen“ Bevfilke-

rung. So hatter: sie es gem. Sie brachtc die

Hafenstrafie ins Spiel,diedieFliichtlings-
Flucht von langcr Hand geplant haben

solltlel Sie schrieben sogar,daBdicFliicht~
linge die Randale in Greifswald selbst

verursach:t/provoziert bitten!

Internationale wissensc'naflhche

Korrespondenz zur Geschnchte

der deutschen Arbelterbewegung
W

[m Auftragc der Hislorischcnl Hommission her-

ausgegebon von chryk Skrl‘ypczak

Dic lWK crschcim 199] im 27.J:1hrgzlng.

H. 3/199l cmhiilt lblgCIInlc Beilriigc:
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Geradc Sozialminister Jansen und an-

derc Sozialdemokraflnnen fordenen den

slarken Staat, redeten nut fiber die Unwr-

stfitzerlnnen und behandelten die Fliicht-

linge als reinc Verschubmasse. Ver-

drehungen waren normal, so warden die

Fliichtlinge ,Jnstrumentaliaien“, kamcn

,,nicht zu Wort“, nur die Unmrstiitzer—

Innen wuBtcn ,’,den richtigen Wag“ usw.

..

— und clanebcn immer wiedcr: ,,Wenn

Ihr nicht gem, verf‘éllt Euer Asylverfah-
ten!“

»Wir warnlen die Kircm, die veram—

wortlichenPolitiker anddie Median: How

damit auf. unsere Untersn‘itzerlnnen and

eim'ge Leute von uns zu kriminalisieren!

Redetnichtfiber uns.’ Behandelzuns nick:

alsEntmiindigte undHandlungsunfc‘ihige!
Das ist Rassismus! Wit ké’n‘nen selbst

fiber uns besllimmenllv

Mittlerweil‘e laufen die 61'sz Verfah-

ren wegen derGreifswaldcrAbholaktion.

Das kann abet nicht fiber die Unterstib

tzung hinwegtfiuschen, die cs gab and

gibl: Das SPD—Bfiro in Kiel wurde be-

setzt, vorher ging dort cine Scheibe zu

Bruch, Untcrschriftenlisten, cine Demon-

stration mit 700 Leutcn, ein Autokonvoi

von Hamburg nach Kiel, die Forderung
nach einem Blciberecht (lurch vie: Ham-

burgerFraucnhiiuser,cinem Norderstedter

Betrieb und dcr Hochschulc flit Win-

schaft und Politik, die Durchffihmng vcm

Veranstaltungen,die Besctzunlg dcs nerd—

clbischen Kirchenamts, die Umerbrc~

Chung cines Gottcsdicnstes usw. — selbst

im House ofCommons wurdc ein Bericht

cincs antifacist-action-Aktivisten ange»

him.

DieGRUNEN schwicgen. AuBex Ange~
lika Beer aus Hamburg, die mehrfach mit

unabgesprochenen Erklfirungen an die

Offentlichkelt {rat und der Planer Abge-
ordnetcn, die ihre Hilfe bai der Unwr-

bringung anbot. Die GRUNEN wollen

Anfang April in den Landmg. Wir em-

pfehlen schon jetzt—Wahlboykon. Diesc

politische Taktierei und Emmilndigung,
das Schwcigen wegcn potenficller Stim~

men fiirpotcnfielle Macm—cinll'ach lficher-

lich. ..

»In dieser Erklfirung vom 4Dezember

I991, die wir gemeinsam heschlossen

haben, stellen wirfesr: Unser Kampfrich.
tet sich gegen rassistische Gewalr and

diskriminierende Gesetze. Deswegen

nennen wir unseren Widerstandhierami-

rassistischen and antifaschistischen
Widerstand. Wir rufen alle demokm-

tischen Krc‘ifle auf, 31's}: mi: um zu soli—

darisieren!«

SchluBbemeI-knng

EinigcrAnmfirkungenkannichmichnicht
cntziehen, auch wenn ich hier

einschrfinkcn will, daB sic kcinesfalls

6

ausdiskutiertundlvfillig durchdaclaltsindz.

Auch unter den Fliichtlingen ist ‘ein

Rasslsmus vorhanden, was mehrcrc

Beispiele belegen. Isl das normal ‘bci

erklilrtcn Antikommunistlnnen and ML-

Kommunistlnnen, die ante: einem Dash

leben mfissen? 5011311 Wit (:3 ver-

schweigen? Nichi beach‘ten? 151; much dcr

Konsum desRTLszeitagabendfickmists
als kulturelle Eigenart m akchtiem‘cn?
Oder die Haltung, dafi Frauen eigenzlich
nichts'1m politischén Kampf zu suchcn

lumen? Wegsehanl? Ubezsahén!‘7

Einige Flflchtlinge sind auch wagon

mangelnder Untemiitzung mach Greifs—

waldzuriickgegangen.DieUnterstfitzlmg
nimmt wieder ab gorade die Hamburger-
[men ziehcn sick zarllck Der mvolulio-

mare Kampf findat schembazbei Klamot-

wnq Essens- and Geldbeschaffung, bci

lder focmlichkeitsarbeit and dam Orga-
nisicren von Demos and Plenan seine

‘Grenze. Vielzusahr wird auch auf Politi-

kerlnnen and Panama geacbtet. V01“ On

lfiuft kaum etwas. Nicki; mal dig Infos

fliefien. Emscheldungen werdsn in diffu-

sen Suukturcn gemffen, Diskussiancn

laufen nicht, era:rechtkeineinhalllichcn.

Perspeknve?
Revolution,oclerwan??minHamebm,

in Schiller! auf «let 8% M Ma anf (3c-

spriihtes — nix! . . . Withabm awn vial zu

tun.

»- Nein zur Zwmgmrteilung der

Flficktiinge!
- [Vein zu Sammfilagem anal gesell—

schaftticher lsoimim!
~ Nein zum Plan nines eurapa‘ischgn

ZemralregistemfiirFlficlfllinge! ‘

-— Freie Wahl ales Aqfent‘haltwrtea’
— Einhaltung dear Genfaer Konvenzion,

welche die BR!) 1951 mimmerzeichneze
~ Die Verannwttlichkeit fi'ir die

Fluchmrsachen Hagen im Kalmialismus

and Imperialism auch der westlichen

lndustrielfinder!
— Die Fluchlgrfinde - Krieg, Verfbl-

gang, Hunger, Armut, Verelendung;
sindpalitische Grundel

Wir wallen Btmbemchtfuralle Finch!-

linge!«

Zum SchluB Gififiean alle mach Harder-

slcdl. Kontakl: Infoladen Omega, Balm-

hofstr.44, 2350 Neumiinster, Tel; 04321 -

46542

Geld wird dringend gehmuem. Pam-

giro Hamburg, Kw. Pamewski.

Nr.635806'208,BL220010020.

Wag mil dean Mauem and firemen!

FraicsFluwn! Anarchiestat:Deutschlanld!



von ‘Karsten Ferchow

(RCdaklioncllc Vorbcmcrkung: Nachfolgcn-
dcr Arlikcl ist cin Auszug aus cincr léngercn
Arbcitiibcr dic Aggmssivilfil und das Gewalt-

potential dcr Skinheads; wirhabcn daraus zwci

aMainandcrfolgendc Kapitcl ausgewfihlt und

Ci“ paar wcilcrc Passagcn cingcarbcitel.)

>>Ein Faschisl dcr nichts ist als cin

Faschist, is: cin Faschist.

Abcr cin Antifaschist dcr nichts

ile als cin Antifaschist, isl kcin

Antifaschisl.«

Erich Fried

Die Asthetik der Gewalt

der Skinheads

”D“ bekommxt cin 1mgchcurcs Gefz'ihl
V0” Mac)“, wenn cine grofle Gruppe van

“"Sdic S’mflc runlcrrcnnt, nicmand wird

cf Wage", dich zu beliisu'genudich anzu-

mhrcn- 508m die Polizei hat Angxt vor

ll-ns‘ Ailflerdem verschaffl ex dir eine I151—

hSChe Auf’ncrkvamkcit. Die Leule beach-

IC" diCh. Warm wir nicht so aussr‘ihcn und

S0 W517Cn. wz'irde uns nicmand beachzcn.«

(Qflrkc, zit. nach Bock, Rcimiu, Richter,

"I Incl, Wirth: Zwischcn Resignation und

Gcwall, Lcskc und Budcrich-Vcrlag,

Opladcn 1989, 8.184)
- .und Wenn wir nicht so aussiihcn. .

am um: um: I:W

»Die kahlgeschorenen Képfe: di‘e
schmucklose, einfache Kleidurfg,

dze me

sie sagen, aus praktischen Grunqen unId
auch in Anlehnung an die Arbeztgrklet-
dung getmgen

werde, welche In den

schweren mi: Slahlkappen besetztenBoot;
(Doc Martens) gipfelt. ihr ganzes-Out-th
vermittelt Brutalita"! und ist eme.

zum

Auxdruck gebrachte Abgren‘zung. die von

anderen Respekt and Unterwerfung ver—

Iangt.« (cbd.)
’

‘

Dicsc Asthetik dechwalmansporuert

bcslimmlc Emotioncn mia angcnehmcn

Wechselwirkungm auf den cinzelpen
Skin, LB. dem Gcffihl von SLfirke. Dlese

Asthctik funktjonicrt sowohl inncrhalb

dcr uniformienen Gruppc als auch nach

auBcn. In mililfifischcn Zusammcnhéingcn

'7

Photo: Theo Heimann/GAFF

wurde sic mit der Einffihrung stehender

Heerc, zuerst von den Spartancm und

Rémem, in der Neuzeit von Ludwig

XXIV. genutzt. Zu Beginn dag 17.Jahr-

hundcrts war Ludwig der XXIV. von

Frankreich dcr Erste, der seine Soldaten

einheitlich klcidete und im Gleichschritt

marschieren lieB. Diese Uniformierung
und der Gleichschritt sind Aspekte ciner

von mir so empfundenen Asthetik der

Gewalt. Aussahen und Auftreten einzeln

beim Einzelnen sind an sich Auficrlich-

keiten. In militéidschen und paramilita-
rischen Zusammenhfingen bedeuten sie

ein als Werkzeug einsetzbares Gcwaltpo-
Itemial.

»Rechtsextreme Orientierungsmuster
kb'nnen sich jedoch vb‘llig unaufldllig —





iiber den Kopf gehauen. Acht Tage

spater, am 12.10., bleilbt es nicht beim

.Hochbriillen“ zurRauberhohle. Wassich

schon lange abzeichnete und von vielen

BesucherInnen beffirchtetwurde,passiert
nun. Die Faschoskins kommen zur Rau—

berhdhle und in die Rauberhdhle. Die

Angegfiffenen wehren sich. Dabei wird

ein Skin schwer verletzt. In der Nacht

vom 3 . aufden 4.11. ist das Backstreetgut
besuchL AuBer den Ravensburger Skins

sind einige aus Osterreich und den um-

liegenden Stadten anwesend. Im Lokal

werden Lieder gesungen wie ,,...bis das

Judenblut vom Messer spritzt“. Unge-
mijtlich wird es dann als das Backstreet

sehlieBt: gruppenweise randalieren Skins

hauptséichlich vor und um die Hohle.

Die alarmierte Polizei biIdet eine Kette,

damit die Raubcrhfihlengaste das Lekal

unbesehadet verlassen konnen. Dennoch

wird ein Gast von einem Skin, der sich

zuvor in einem Interview als unpoliti schen

Oi-Skinbezeichnete,zusammengetreten.«
Die Redskins, die laut Ferchoff und

Neubauer eher links stehen, unterschei-
den sich von den Faschoskins optisch an

den Schuhbandeln, die sind rot, bei den

Fasehos sind sic weiB, und den Aufnahern

auf den Jacken. Bei den Faschos sind es

faschistisehe, bei den Reds antifaschi—
slischc (2.13. ,,Nazis raus“). In der letzten

Zeit tauchen auch Redskins mit roten

Stiefeln auf. In den letzten 5 Jahren gab‘s
Ewarimmcr wieder vereinzelteRedskins,
doch spiclten sie im Vergleich zu den

Faschoskins keine groBe Rolle. In den

letzten Monaten mit Anwachsen der rech—

ten Skinbewegung, bekam auch die links—

orientierte Sharpbewcgung der Redskins

Auftrieb. In Stadten mit einer groBeren
ltnkcn Basis existjeren Gruppen derSharp—

bCWCgung (SHARP = skins against racial

prejuciicc). Diese Gruppen laufen bisher

ll'gcndwo am Rande der Autonomen mit.

Die Altersstruktur ist in der Regel so 16-

20 Jah're, wahrend es bei den Faschoskins
auch Alterc gibt. In gehe hier nicht weiter

auf die Red/Sharp Skins cin, da es einer-

sens so gutwie kein schrimiches Material

fiber sie gibt, und ich es andererseits ffil‘

wichtig halte die heutige (rechte) Skit"

headbewegung zu beschreiben.

Mit der hcutigen Skinheadbeweguflg

meine ich dieRechten. Die Redskins sehe

iCh auch als cine Reaktion und eine Pro-

vokation autf ein Anwachsen der rechten

Bcwegung bei den Skins. Jedoch das

Selbstvcrstiindnis in Kleidung, MuSik.

Ausstrahlung, Sprache ist zwischen bei—

dcn Gruppcn vergleichbar. Wobei es auch

hicr Unterschiede gibt. Ein Redskin wtir—

dc sich nie die Musik von Gruppcfl WIS

LB. ,,Volkszorn“. ,,Werwolf", ,Endstufe“,

,Endsieg“, ,Bdhse Onke
“

etc. anhfiren,

wenn doeh, dann ware er nicht mehr als

Redskin zu begreifen. Die Texte dieser

Mnsik sind extrem rassistisch. Die Gmpo

pen sind KuIt-Bands derOi- bzw. Fascho-

Skins in der BED. Eine weitere Unterc

scheidnng zwisehen OilFaschoskins und

Redskins ist die Tatsaehe, daB die Oi/

Faschoskins meist mehr sanfen.

Die Musik der englischen ,,Urskins“

Anfang der 70er Iahre war der Reggae,

die Musik der Schwarzen aus Jamaika.

Wobei hier zwischen Meinung (ras-

sistiseh) und Verhalten (Reggae - schwar—

ze Musik) ein Widerspruch bestand. (Vg1.

Dudek/Jaschke, Bernsheim, S.31f.)

Wfihrend der Liverpooler Jugendun-

when im Summer 1981 sangen Skinheads:

»Shine up your boots for a fight

Let‘s go and smash up Westminster

tonight
Get them till the Job is done

Show them how to be a pest

Be a Stormtroopem

(”Polier deine Stiefel ftir den Kampf/

L05 1213 uns das Parlament zeru't'jmmem/

Besorgs ihnen und rfium grtindlich auf/

Zeig ihnen, daB du unerbittlich bist wie

die Pest/Sci ein SA-Mann“; zit. nach DIE

ZEIT, Nr.30, 17.7.81)

Das 0i and damit die Oi—Musik wnrde

Ende der 70er Jahre von der englischen

Gruppe Cocbwy Rejects begrfindet. Die-

se Musik 'ahnelt ftireinen Dilettanten dem

Punk. Die Texte dieser Gruppe sind bis

auf‘sOi unverstfindlich, da sie im Dialekt

(Cockney English) gehalten sind.

Das KdlnerPlattenlabelRock-O-Rama

vertreibt und produziert heute die Flatten

der meisten Skinbands wie z.B. die der

,,Bdhsen Onkelz“ (Texte wie ,Deutseh-

land den Deutschen“, ,,Tt'.irken mus“;

mittlerweile distanziert sich die Gmppe

davonl). Rockfi-Rama wurde Ende der

70er von Herbert Egold gegriindet und

vertrieb 1983 anch noch Pnnkbands, die

sich jedoch besehwerten, daB ihre (lin-

ken) politischen Texte vom Label zen-

siert wurden.

»Noch mehr verargerte die Combo

(gemeint Punkband ,,Bn1tal Versehim-

melt“ aus Kempten, Anm. d. A.), daB nut

ihre flatten ,,Fum“-Songs, abet keiner der

,,einigermaBen konkreten Texte mit kla—

rer politischen Linie“ auf dem Cover

abgedruckt waren. Um die ging es den

Musikern abet aueh, wenn sie LB. san-

gen: ,,UnserLand stinktnach Nazis. Doch

diemeisten riechens nichL“ (Julian Aieher,

Da lauft was — Einblicke in Rockszenen

der schwabisehen Provinz, Ravensbnrg

1987, 8.156). Linke Punkbands vemeibt

9

Rock-O-Rama heute nicht mehr.

»Den Ha-B auf alles Fremde verherr—

lichen die Kult—Bands der Skinheads.

Firewall-Combos wie ,,Vo_lksznm“,
,,Werwolf“ oder ,Endstnfe“ verbreiten

Texte wie den ,Jianakensnng“ der Band

,Endsieg“:
»Ich steh aufder Shade,
hab meine Auger: auf,
ich warte auf ‘nen Tfirken,

and dem hau ich cine draufie

Die Glatzenkapelle .,Stdrkraft“ portra-
tiert den Skinhead .in ihrem Lied "561d—

ner“ verblfiffend genau:

»Er ist ein Sfildner and Faschist,

er ist ein Mdrder und Sadist.

er hut keine Freunde,
ein Menschenleben interessiert Elm

nicht.

er hat keine Seele undkeinen Vernand,

er hat keine Vernunfi,
man hat ihn verbannt.

Er ist ein Skinhead and FasChist,
er hat cine Glatze und ist Rassist,

Moral and Herz besitz; er night,

Hafl andGewal‘t zeichnen sein Gen'cht,

er Heb! den Krieg und liebt die Gewalz,

and bis! du sein Feind,

dam: mach! er dick kalt.«

(Zit. naeh Der Spiegel, Nr.42,14.10.91,,

3.33)
Laut Verfassungssehutzchef Wedne-

bach hatsich die S ubkultur der Skinheads

im Jahr 1991 in dramatiseher Weise

rechtsextremen Positioned genahert

(Siidwestpresse, 15.10.91). Ichdenke,das

. kennen, wenn er sich mit dieser ganz kiar

faschistischen Musik, die schon Ringer
existiert, befalit hatte.

Skinheads - die SA von heme?

Skinheads fibemehmen immer wieder

bei Parteitagen irgendweleher fasehi-

stischer Parteien Oder Gmppierungen
(PAP, NF, DVU, REPS und wie sie snnet

noch heiBen) Ofdnungsdienste. So kam

mir erstmals der Gedanke, die Skins als

OrdnungstruppederheutigenRechten mit

der SA der alten Nazis zu vergleichen.
Die Skins unseter Zeit und die SA Hitlers
— zwisehen diesen Erscheinungsfonnen
liegen 60 Jahre. Aber dennoch gibt es

viele Parallelen zwischen BRD und Wei-

marer Republik.
»Die offensiehtliche geschichtliehe

Parallelitat weistman gem mitdem Argu-
ment zuriick, bei den Tatern handle es

sich nutum fruslrierte Halbwiichsigeohne

politisches Programm. snaffe Organisers
tion und zentrale Fiihrung. Ganz abge-



sehen davon, daB anch die SA alies andere
alsein weltanschiinlichinteressierterLese-
zirkel 11nd Debattierciub gewesen war;

ganz abgesehen damn auch, dafl die
Pamlen ,Deutschland dam Deutschen“ und

,Auslanderraus“ dem M011 alsProgramm
geniigen, weil das Programm das Pogrom
zu legitimieren hat 111ml sonst nichts: Der

beschwichtigend gemeinte Einwand
beweist das genaue Gegenteil des Be-

zweckten, insofern er das Augenmerk
darauf lenlct. daB man im neuen Deutsch-
land mit einem Typ zu rechnen hat, wel-

- Cher der straffen Organisation und der

zentralen Fiihrung gar nicht bedarf. um

faktisch wie die SA zu werden Die
Menschen faschistiseh fiihren und anzu-

leiten ist fiberfliissig, es reicht, deli man

sie gewahren 111131“ (Beng von Wolf-

gang Pohrt, Konkret, 5.5.91; Pohrt, tier

,Meister“ im Uberzeichnen hat hier mit

seinerWamung vorPogromen ausnahms-

weise genau insSchwarzegemffen; Anm.

(i. SF—Red.).
Beide, Skins and SA, sind in der Ter—

minologie des Feminismus, Manner-

biinde, die auf politische Gegner bzw.

Feindbilder gewaltsam losgehen Oder

losgelassen wertien. »Nationale Subkul-
tur einsammeln empfiehlt Neubauers

(gemeint: Harald Nenbauer, Europa-
AbgeordneterderREPs) ,,Deutsehe Rund-
schau“ und meint damit dafl sich eine
neue Parteifonniemng (let Rechten star-

ker auf neofasehistische Bandenbil-

dungen, Nationalrevnlutionfire 11nd

gewalttfitige Skins stiitzen masse“ (zit.n.

Flugblatt der DKP zur Griindung der

Deutsclien Liga fiir Volk 11nd Heimat am

3. 10.91'in Stuttgart).
Beide SA and Skins warden bzw. wer—

den eingesetzt 211m Zweek des Verbrei-
tens van Terror mit der Absicht i. den

politischen Gegner mundtot zu machen
und 2. politisch diejeweiiige Demokratie
211 destabilisieren.

Diese beiden Griinde machen einen

wertenden Vergleich notwendig. Das

Einschiichtern politischer Gegner in der

BRD ist in vollem Gauge, die politische
Desmbilisierung unserer Demokratie ist

unter Umstfinden zu envarten.

Die politischen lnteressen, die hinter

der SA standen und hinter den Skins ste-

hen, sind sich unangenehm ahnlich. In der

Ideologie ties 3.Reiches wurde vom ,,Volk
ohne Ream“, vom ,,Volk auf dem Am-

'

boss“ geredet. ,,Die Idea der Raumer-

obemng im Osten,des groBen Germanen-

zuges, blieb das imperiale beitmotiv im

Leben Hitlers“ (Fest, Das Gesicht des
Dritten Reiches, Frankfurt a.M./Berlin
1969, 3.72; Zitate von Fest sind spate-

stens seit seinem 1111111054311 Hiller-Fiim

Anfang der 8061‘ Jake mit Varsicht zu

genieBen; er 11136111151111: Hitler and leistet .

dadurch einer Interpretation Vorachab,
daB mitHitler, dem Alleinsehuldigen, (1115
Problem Faschismus erledigt sei; Anm

SF—Red.)
Die Politik des Britten Reiches deli-

niert als cine ,,Politik des Lebensraarnes?‘

verfolgte eine gewallige 11nd gewalttiitige
ritumlicheExpansion mitrechtlosen Skin.

venvfilkem.

DiesePolitikwarAusdruekeinerAngst,
bei der nach dem I .Weltluieg gegehenen
Weltwirtschaftsordnnng 211 km an 110111-

men. Diese Angst fand ihrGegenstiick im

Alltag ties ,Jdeinen Manna“ in der Wei~
mater Republik gepragt dutch Masseu-

arbeitslosigkeit, inflation, Wiihmngsre—
form. Diese Angst v01 anzialcr Deklas-

sierung ist sozialen Schiehten zuzuord-

nen, ans denen sich clematis 11.11. [lie SA

rekrutierte, heuteFaschne 11nd immermehr
auch Skins rekrutieren.

In der SA Hitlers, insbesondere var

1933, gab es in ihi'er Gesamtheit typisehe
Persfinlichkeitspmfde. nDieUmachenfiir
das auBerordentliche z1vile Unvermiigen
dieser Generatinn entstammten verschie-
denen Schichten 11nd Motiven. Fiir die

einen, vor allem die Landsknechte mit
nicht selten schwankenden Neigungen
zwischen dem Radikalismns van links
Oder rechts, aber anch fiirdie ,,Idealisten“,
die in den ,,Feuem der Matefialschiaeh-
ten“ den Zipfei eines neuen, noch unkin-
ren Lebenssinnes erfafit zu haben glanb—
ten, den sic in derschalen Normalitiit ilirer

Gegenwart vergebens wiederzufmtlen

suchten, war es die seelisehe 11nd intellek—
tuelle Uberfordenmg 11111111 Krieg and

Nachkrieg: sic biltieten den eigentlichen
revolutionfiren Kern tier SA; 1111' andere
war es die Angst vor dem infolge unter.

schiedlicher Umstande drohenden ode:
bereits erfahrenen winschaftliehen Ruin
oder vor sozialer Deklansierung: cine
Schicht von durehaus ltleinbiirgeriichem
Charakter, die vorwiegend 11113 Material
(1131 SA stellte; dazu stiefl die Gruppe
ehemaligerBemfssoldaten diesiehdmeh
die Bestimmung ties Versailler Vertrags
gesellschaftlich herabgesetzt, emerbsins

gemacht sowie fiberdies moralisch dif-

famiert sah und folglich von heftigen
Ressentiments erfiilltwa1<< (Fest, 3.16511.)

Diese soziologisehe Besehreibung den

Umfeldes der SA hat aktuelle Parallelen.
»

.. die 2/3-Gesellschaft setzt offenbar
mit einer zunehmentlen Auflfisung van

sozialkulmrellen Lehensmilieus einAus-
1112113 an gesellschaftlicherPerspekfivlnsig—
keit frei, in dem gerade fiir junge Men-

10

sehen Orienfierungen 111111101111 inabstrak-
tennatinnaienldenfitfitengegendie schwzi-

char-en feinde gefnntien warden k611nen.«
(Geroninmu Feuer and Emma, [13-Ver-

lag 1990 S .2313)
11311111111: Gmppen, fast 11111111113111

Jugendliche hatten sich seit den frfihcn

80erlahren inderSkinhead~Sze11e bemus-
gebildet. 11111111112111 wattle 3111111 in der

DDR die tiafe Wert- 111111 Sinnkrise des

lebens unter StalinisfischenMaehtstmk-
turen untihersehhar. Sensibilitiw und

Engagement 111211 11116111 junger Manichen
fiir Menschenreehhe 11nd fitr neuen alco-

lngischen 111111 anderen globalen and so-

zialen Problemen warden ideologisch
hehindert 1111111 11111111 verfnlgt. Bin ve1feh1-
tes Geseilschaftsknnzept ienlcte‘ die

menschlichennnd materiellenflesenyrcenin eine Hiehtnng, (lie nennennwenen so-

zialen Fartsehritt 1110111 mehr sichem
karmic. In solehen Efisenzeitenhaim die

Menschen Aussahan nachetwaafiasihnen
Sichemeitversprieht. Diejeweiiigenatio-
nale Zugeharigkeitis! so etwaan (zit. 11.

metal] 1111111 17591 ankfmt, S. 10)
Won der sezialarbeitafisehen These,

wonach Reehaexn'emisten am and von

den Eltem vetiassen warden mien, halt

KriminaiobmatWagnertiherbaapmichts.
Die meisten B11DDR~Nazia 11a1nmen
1111111111 Angaben zufnlge 111111 11am len-
tnnn 113er1151111111: 3111 11111111 (311111 und

eine gesicherte Eukanft; Um Markus,
Soninlnge ans Ostdanmahiand ergii‘nzte
Wagners These. Seine Forsehungen zur

Austfinderfeindliehkeit 1111111111 erge‘ben,
dali die tatsaehliehen gawalttatigen
Rechtaextreman, def ,harte Kern“, ideo-

logisch 11111111111111 sewn. Die Sympatisan-
ten and die (3111111131111: (3111111111111131; hier:
tier Beifall bei Feynman gegen Anglin-
der) seien die eigentliah snaiai Schwa-
ehen. 11 (TAZ 41091) 1

Die Skinheads ale (masiatische)Jugend-
bewegung hilden 11111111111311 keine neuc

SA. Aberalsfunittionalisierteflrdnungs-
111111 Straflentermmnppe 1111111 sie mit der

SA vergieichbar.
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‘ Val Bormida:

Direkte Aktion im

iWiderstand gegen

hemie-Produktion
Disser spisiplatz is?

wegsn Verdsshts auf

Schadstoffbelastung
vorsorgiich

vcrfibergehsnd

W

van Egan Gz’i‘nther

In den Langhe, einer Grenzregien zwi—
schen dem Piemont und Ligurien, 1m

Bonnidatai, vergifltet schon seit fiber

hundert Jahren eine Chemiefabrik Flufiz
Tai und Menschen. Es handelt sich dalser
um die ACNA (AziendaColoranti ”Nano—
nali ed Affini, d.h. in etwa: nauonaler

Beirieb fiir Férbemiuel und verwandte
Stoffe) in Cengio (Savona), urspriinglich

eine Fabrik, in derSprengsLoffhergestellt

wurde—angeblich werden dortauch heute

noch Bestandteile chemischer Weffen
produzien—, eine ehemalige Mon tedlsen-
Tochier, die mm 211 dem Staatsholdmg

Enimont gehért. Offiziell verlautelt aller-
dings, dais sich die ACNA ausschlleBlich

auf die Herstellung von Farbstoffen be-
schrfinkL Wie dem auch sei, diese Fabnk

war schon immer eine Slime, die den Tod

in vieleriei Form produziert hat: die Sterb-

lichkeits— und vorallem die Krebsrate war

und bieibt bis heme besonders im oberen

Bonnidatal die hdchste in ganz in Italien.
Wenigstens ein Krebsfall liiBt sicii noch m

jedem einzeinen, im Tal beheimateten
Familienhaushait regisuieren. Gelangtein

Mensch in das Tal und erblickt den FluB,

wird fiir ihn die Verseuchung offensichta

lich: meist ist das Flquasser riitlich ge-

i‘airbt, an manchen Tagen is: es schwéirz-

lich, verdnnkelt, Coca—Colafarben.
.

Die jetzige Fabrikanlage wurde aufem

Geléinde gelsaut1 in dem vorher jahrelang

fésserweise Chemieschlacke vergaben
warden isL Heute tritt aus den Ffissem

eine Fliissigkeitaus, dieein wahres unLer—

irdisches Rinnsaal biidet, das in die Bor-

mida, den FluB, von dem das Tal seinen

Namen hat, iiiufi.
'

11

gescmesssn!

So weit, so schiecht, eine der fibliehen
Geschichten fibereine derzahllosen, fiber
die Erde verstreuten Produktions— und

Lagerstéitten des weissen Todes; vieIleichi
fiir die vielen deutschen Mitteischichts—
alternativen, die in der Gegend Ferien-
hfiuser ausgebaut haben, noch ein weite-
rer Gmnd zur Besorgnis, nachdem heuer

(1991) schon mal ein Tankerungliick die

Badefreuden an der Riviera versaut hat.
Diese Freunde siedeln zwar etwas weiter

westiich, werden abet — heilhbrig wie sie

nun ma] sind und immer aufEigensiche—
rung bedacht — ihre Vorgfinger in der

Véitergeneration lieBen dort schon mal bei
der Parfisanenbekfimpfung gauze Dfirfer
in Ranch aufgehen —, nichterfreut sein,‘ zn

hfiren, daB auf dem ACNA-Gelfinde die

grdBteSchmelzanlagefiirIndusnieabfalie
in Norditalien entstehen sol]. Verhannlo-
send Re-Soll.(!) genannt, d.i. Recupera—
tore di Solfati, also auf den ersten Blick
eine Wiedergewinnungsanlage fiir Sulfa-
te, wird das Projekt in Wirldichkeit eine

gigantische Anlage zur Verbrennung
hochgiftiger Indusu-ierfickstfinde sein.

Schétzungsweise 400 Tonnen an giftigen
Ldsungen, Emulsionen u. dgi. sullen tag-
lich der Verbrermung zugefi'ihrt werden.
Um die zur thermischen Vernichtung der
Substanzen benfitigte Hitze von fiber
hunderttausendGradCeisius zuerreichen,
mfissen jeden Tag 130.000 Kubikmeter
an Gas verheizt werden. Aus dem Kamin
der groBen Brennkammer werden stiind-
lich Millionen Kubikmeter Gas and

Déimpfe entweichen und eine unvorsteli-
bare Menge an giftigen Steffen und Tefl~
chen (Schwermetalle, darumer Quecksil-

iuamdsumerameBsH
bps};

:moqd
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haftungen und in den Zellen gibt es pm-

gel. dDrauf erfolgen wiederum SnaBen-

blockaden und cine Demonstration an der

LandeSgrenzc, die diesmal von der Poli-

zei angegriffen wird. Auch hier setzcn

Slch die Angcgfiffenen zur Wehr, soweit
es in ihren Krfiften stchL Gewerkschaf-

ten, Enimont und Ministerium beschlie-
39“ "11", um Zeit zu gewinnen und ohnc

die Bevolkerung zu konsulticrcn, die
ACNA fiir cine Weile zu schlieBen, nicht

endgfiltig, nur um besscr notwendige
Ausbesserungsarbeiten durchfiihren zu

konnen. Aus Protest wird derRatssaal der

piemontcsischen Regionalverwaltung
bezsetzt, die dem zugestimmt hatte. Bei

Cosscria fallt ein Bombenanschlag einen

Stromlcitungsmastcn, der die Chemic-

fabrik mil Energie versorgt. Bei der

Europawahl gchcn in 12 Ddrfem 91,7%
der Wéihler nicht zu den Umcn. Jetzt ent-

schcidct dcr Um'weltminister, die Anlage
ffirsechsMonatc zu schlieBen.Trotzallem

geht der Widerstand weitcr, ...Im Januar

1990 findct in Savona cine groBe natio-

nale Demonstration gegen die Wicdercr-

offnung der ACNA statt, die von den

Anarchisten organisiert wird, bei deren

Ende aber die Carabinieri brutal eingrei-
fen und dutzende Demonstranten, zum

Tcil schwcr, verletzen. AIS das Parlamcnt

der Enimom zustitzlich zur Wiederinbe-

u-iebnahmc der ACNA auch noch die

Genehmigung erteilt 116.801. zu bauen,

schrecken auch andere 1igurischeGcmein.

den auf, vor allem an dcr Riviera. . . Doch

sobald klar ist, daB dcr ,,geeignete“ 011

nur Ccngio scin kann, erlischt das Inter-

csse der Rivieragemeinden, die fiir sich

das St. Floriansprinzip reklamicren. Bei

allem Triumphalismus in der Berichter-

stattung lfiBt sich nicht leugnen, daB der

Widcrstand gegen die Todesproduktion
dcr Enimont mit vielen Hindemisscn an
kfimpfen hat. Es gibt, wic fiberall, we die

Menschen in dcr Kultur, die von ihncn

verlangt, sich selbst ge'ring zu schfitzen,

die Bereitschaft, selbstcrnanntcn Ffihrern

zu folgen und dieeigcneWut undTatkraft

zu delegieren. Es tauchen die fiblichen

Bcrufspolitiker auf, die unter Vorgabe,

das gemcinsameZiel—und nichts anderes

— im Auge zu haben, sogleich versuchen,
den Widerspruch in bfirokratisch-insutu-

Lionclle Bahnen zu lcnken. Das gibt es
auch, manchmal mit mehr, manchmal mit

wenigcr Erfolg im Val Bormida. (. . .) Als
sich im November 1990 wieder em
Demonstrationszug fiber die Grenze Pie-
monts/Liguriens hinweg, mit immerhln

zchntauscnd Teilnehmem, den Einrich-
tungen der ACNA néhene, wehten in ihm

bercitsdieFahnen dermssistischenLEGA

NORD**, die sich mit ihrem Oko—Auto-

nomismus an den Widcrstand gegen die

Enimont anzuhfingen versuchtc, nur tun
ihn in cine diffuse Aversion gcgen die

Entscheidungen aus Rom zu verwandeln

— sie schwimmen auf einer modischen

Welle fiir’ Regionalismus und Populis-
mus.

Es rcicht sicher nicht allein aus, nut zu

rufen: ACNA lega polizia stessa merda

stcssa porchcria. (,ACNA, die Liga, die

Polizei — die gleiche SchciBe, die gleiche
Schweinerci“) Es bleibtjedoch zu hoffen,
daB das sozialc Verhalten der Menschen

im Val Bonnida und die bereits von ihnen

geuoffenenEntscheidungen wciterhinmit

dcr Anwesenheit der ACNA in diesem

Tel unvereinbar bleiben! (. . .)

Quellen: Artikcl in Arivista, UmanitaNova,

Semapatria ans den Jahrcn 1989-91

Arum:

— Uber den Arbeiterwidersmd gegcn die

physische Zerstfinmg von Menschen und

Umwelt imitalien der7(1chahre. miteinem

Ausbliclc auf unsafe Tagc, der die

momentane Spalmng zwischen Okologie-
bewegurtg und Arbeiterklasse als Folge der

in den filler Jahren erfolgtcn Siiuberungs-

karnpagncn in den Fabriken erkléin, ist in

wildcat Nrj6 ein aufschluBrcicher Artikel

crschicnen.

-— Uber den anfangs erwiihnten Partisanen-

kampf. die Repressalien und Massaker der

Nazis findet sich Material in dem Buch von

Osvaldo Contestabile ..Bitterer Fn'ihling“.
Einc Partisanengeschichte fiber den Befrei—

ungskampf im westlichen Ligurien 1943-

45, ab-Verlag Mfinchcn

— In dcr Zeitschrift L'Europeo Nr.21 vorn

26.5 .89 wurdedie Vermuumg gciiuBcrt. daB

sich hinter der Produktion von Farbstoffcn

bei dcr ANCA auch cine Produktion von

chemischen Waffen vcrbergen kfinnte.

— Anarchistische Kontaktadrcssen fiir den

Widerstand im Bonnida-Tal sind: Sciarpa
Nero, C.P.46-15100Alessw1dria undGrup-
p0 Anarchico ,, P. Gori ", FA! Savona, Via

Verdi 24 R. Savona

*Squadristi: derBegriffcrinncrt an die Zeit

der faschistischen Stoerupps (squadrc),
dercn Mitglicder in regelrechten raids

Kooperativen, Arbeitskammcm und andcre

Einrichtungen der sozialistischen und son-

stigen Arbeiterorganisationen fiberficlen.

Besonders ausgcpriigt in den Jahren 1920-

22 in der Emilia und der Toskana.

** DieLiga ist im Picmont, der Lombardei,

dem Veneto und neuerdings im schweizc-

rischen Tcssin als regionalistische, populi-
stische und rassistische Wahlbewegung
aktiv. Stichworte: Regionalautonomie,

SLeuergereehtigkeit1 gegen Kormption und

Mafia (die im Siiden vermutet werdcn),

gegen die Ifimischc (bzw. bemcrischc)

chtrale, gegen Paneienwimchaft. gcgen

Immigration) ,
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Neuerscheinnng Februar 1992

Noam Chomsky, Joel

Beinin, Howard Zinn u.a.z

Die Neue
Weltordnung

und der

Golfkrieg
Ubersetzt aus dem Amerikaniochen
vom Heddernheimer Kulturverein

Original als "Pamphlet Series"

ISBN: 3-922209-37-3
140 5., 16.4331

Aufsatzc zu den Hintergriinden deg Golf—

kn'egs and zur US-Auflenpolitik. Deutljch
wird u.a., daB nicht die UNO aondern die .

Gipfeltreffendersieben westlichen Indumrie—
I

‘

staaten, die eigcntlichen Riehtlinien fiir die .

Politik der Neuen Weltordnung eetzenEnt- ‘ ‘

.

halten sind: Noam Chomsky:Media Control
‘

3

, (Desirgformatian and Gab'krieg), Chomsky
eeigt wic in den USA die Zustimmung der

Offentlichkcithergestclltwirdflowardlim:
Macht, GeschichteundKriegWhrung. "Wir 3

sollten mit ganzerKraft cine Neue Weltord-

mung herstellen, aber nicht Boobs None

Weltordnung sondem einc, die ohne Kriege
auskommt.".loelBeinin: Uberdie Urrachen .

des (goiflcriegs, Belcuchtet wird dieEnergie— .

undOlpolitik‘derUSAund GroBbfitarmiem,
die zu von den Weltméichten abhfingigen
Staaten des Nahcn Ostcns fiihren sollte.
MichaelEmery: Wie Mr. Bush semenKrieg
bekam. Emery rechercmerte die geheim- .

diplomatischenhfitiativenzurVerhinderung
des Krieges 11nd wic die USA daraufjeweils

sky: Die Neue Weltordnung. Dieser Aufsatz
wurde inden USA zum Bestseller! Chomsky
beschrcibt wic die USA, aufgrund ihrer
Schuldenokonomie geschwficht, fiber den

Militfin’schen Komplex ihre Welnnacht-

stellung crhalten wollen.

Trotzdem air Verlag
PF 1159

D-7043 Grafenau-Dfiffingen .

Tel. 07033-44273, Fax 07033-45264



Die knrdische Bewegnng
im Irak:

Irakisch-Kurdistan

zwischen dem

Saddam-Regime und

der Neuen

Weitordnung

van Ronald Ofteringer

Den meisten sind die Femsehbilder vom

vergangenen April sicher noeh in Erin-

nerung: Hundernausende von kurdisc hen

Fliichtiingen in den Bergen, schulzios

unierRegen und Schnee, ungeziihlte Tote

durch K51 te, Erschdpfung und Krankhei-

ten.

In diesem Winter bietet sieh Lrotz um-

fangreicher HiifsmaBnahmen der UNO

und anderer Hilfsorganisationen ein iiiin~

liches Bild, aueh wenn die groBe Kata-

strophe bisher ausgeblieben isr.

Den kurdischen OrganisaLionen im Iraic

wird die Verwaltung dieses dureh die

Foigen des Golfkrieges und der vom

Saddam-Regime in Kurdistan betriebe-

nen Zerstiinmgs- und Vernicmungspoii-
tik mannigfachen Blends fiberlassen. Anch

durch die UN-Préisenz ist der Konflikt

paradoxerweise nieht intemaiionaiisien

worden, die Hilfsleiszungen der Shannen,

die in den Jahren zuvor Saddam Hussein

erst zu seiner militiirisehen Sliirke und

Perfektionierung seiner Terrorherrsehaft

verholfen haben, sind nichis ais Almosen

und spielen, benutzt zur Reehtfertigung
der weiteren Aufrecht—erhnltnng des

Emargos, die kurdisehe gegen die rest-

liche irakische Bevdikerung aus.

Die Politik der kurdisehen Parteien im

Irak bleibt bei dem Versuch, dieses Elend

zu verwailen und gleichzeiiig, unter

Konsolidierung ihrer Henschaft, eine

kurdische Selbsmestimmung zu verwirk-

lichen, in ihren Hadinonelien Bahnen

verhafletz Abhfingigkeit von einer Macht

im Riicken, seien es regionaie Smaten wie

Syrien und Iran Oder heme die die Golf—

kriegsallianz, Oder Arrangements m it den

Regime.
Diese Praxis wird in Kurdistan und im

Rahmen der irakjschen Opposition kri-

tisiert. Eine Praxis, we die Machterhai-

tung der Parieien stets eine gréBere Rolie

gespielt hat ais der Kampf um Befreiuing
und kurdische Rechte, we verhfingnis-

voile Abhéingigkeiten wiederholt im Zu-

sammenbruch endeten. 4

Znsammen mit dem Versuch einer

Schilderung der geselischafl-lichen Em;-

wicklung in Kurdistan, aus der sieh diese

Lraditionelien Abhfingigkeiren zumindeet

teilweise erkldren, kann diese Kriiik vie]-

Ieicht einen Beinag leisten zum Versmnd-

nis der Eigendynamik von Parteien in

solchen Unabhiingigkeits- Oder Befrei-

ungskéimpfen. Allerdings ohnedieLegiti-
milfit dieses Befreiungskampfes und der

Solidariléit mit ihm zur Disposition zu

stellen.

.u )

KAMPF UMS UBERLEHEN
In den Berggebieten endang der iraniseii-

irakischen Grenze leben immer noch

Hundemausende von Fliicmlingen und

Verniebenen. Gebiete, die vom irakisehen

Regime in den letzten Jahren emvdlkert

14

und zersidri warden warren. deren Ddrfcr
Lind Sadie nut noch Ansemminngejn von

Ruinen sind. Nash Srehfitzungen der: Kur-

distan-Front haben diese Offensiven des

imkischen Regimen, wiihrend detersyste-

marisehGiftgaseingeeetztwurde.182.000
Opfer gefordert: Tote, Versehleppte und

Verwundete. Winder and Pfinmningen
warden verbrannt, die Infrastruknn zer-

slim, Brunnen zubetoniert, Millimen von

Minen gelegt.
Umerdiesen Bedingungen istdasleben

der ans Zwangsumsiediungslagern zu-

rfickkehrenden Bewehner dimer Gebieic

und der Fliichdinge :aus Kerkuk and an-

deren, von Saddam’s Truppen beherr‘sch-

ten Gebieren ein mglicher Kampf ums

Uberleben. Ailein die Miner: fordem tiig—
lich Dutiende ven Dpfem.

Ende Okteher verhiingie dag iralciiechc



Regime cin Wirtschaftscmbargo gcgen
die kurdischen Gcbiete, um Druck aufdie

KurdistamFront zur Umerzeichnung ei-

nCS Autonomicabkommens auszuiiben.

Dadurch verschlechterte sich die Versor—

gungssitualion rapide. Glcichzeitig wur—

den die Angriffc des Militars auf Stfidte

Ulld Dorfcr in Kerkuk, Sulcymania und

Arbil, or “Front” zwischen irakischer

Armcc und kurdischcn Pcshmcrgas, inten—

sivicrt. Jedem Angriff lolgen Fluehtwel—
[en in die grcnznahen, jetzt schon mit

Flfichtlingcn iibcrfiilltcn Gebicten.

Die wiedcrholtcn Angriffc tijrkischer

‘

Tmppcn auf irakisch—kurdischcs Gcbiet,

74110171 im vergangenen Oktober, bei denen

Splittcrbombcn und Napalm eingesetzt
wurdcn, saboticren den kurdischen Wie-

dcraufbau und intcmationale Hilfsakti—
Vitamn in den betrol‘fcnen Gebieten.

Uberlebende der Giftgasangriffe von

1988,diegeradeausden iranischen Fliicht-
lingslagem zurfickgekehrt und mit dem

Wiederaufbau der Dorfer beschaftigt

waren,wurden soerneutbombardiertund

Vernieben, diesmal bei einerNATO-sank-

tionierten “Terroristenjagd”.

RINGEN UM DEN IRAK

Der Irak liegt unter den Skalpellen der

Chimrgen der neuen Weltordnnngf Nach

gelungener Zerstorung des iraklschen

Militarpotentials wird mit der Aufrecht-
erhaltung des Embargos die irakisehe

Photo:
IR.

Maro/Umbruch-Bildarchiv
Bevolkerung mannigfaltigcm Leid aus-

gesetzt, urn durch den Druck einerzusam-
mengebrochenen Versorgung das Reglrne
zu stiirzen, besser gesagt um es durch em

der USA genehmes Regime zu ersetzen.
Die irakische Opposition, ohnenhin in

l 5
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verschiedene Lager zersplittert und unter

der Diktatur fast vollig aus der Gesell-

sehaft verdrangt, wird geschwdcht und

kompromittiert. Die schiitische Opposi-
tion, beim Volksaufstand irn Stidirak im

Marl noch Buhmann des Westené, wird

jetzt von Saudi-Arabien umworben und

sol] mit Dollars aus Riadh gefiigig ge—

macht werden. Die liberal-konservative
Krafte um Said Salih Jebri, zusam:nen‘

geschlossen im “Rat des freien ltak” mit

Sitz in London, die im Irak fiber nur ge-

ringen EinfluB verffigen, werden ffiu' die

Thronbe‘steigung vorbereitet. Und eelbst

den mach US-Interessen neuformulierten

Umsturzplanen dieser gez’ahmten Oppo-
sition (Ausrufung einer gegenregierung
unter Vorsitz eines arabischen Sunniten,
alliierte Garantien ffir die bisher Saddam-

loyalen Militars, wenn sic sich der neuen

Regierung unterstellen) verweigerte sich

die US-Administration im Oktober, um

ihrFriedensszenarioin Madrid niehtdurch

einen mdglicherweise zum blntigen Biir-

gerkrieg fijhrenden Machtkampf im Irak

zu storen.

Kurdische Verhandlungen
mit dem irakischen Regime

Nach der Niederschlagung des Volksanf.

standes im April 19911, der lkurdisehen

Intifada, retteten sich die Fiihrer der Kur—

distan-Front, die auf eine Unterstfitzung
durch die Alliierten gesetzt hatten, in

Verhandlungen mit dem Regime. An

diesem Volksaufstand hatten sich die

regierungsloyalen kurdischen Milizen

(lash), kurdische und irakisehe Opposi~
tionsparteien und vor allem die Bevfilke-

rung beteiligt. Die Niederschlagung des

Anfstandes, ganz abgesehen von dem

Terror der republikanischen Garden,
bedeutete vor allem fiir die Initiative der

Bevolkerung, die Saddam schon gestiirzt
glaubte und sich das Terrain des politi-
schen Handelns zuriickeroberte, einen

entscheidenden Riickschlag. Die am Airf-

stand beteiligten Jash waren mitderplou-
lichen Annahemung an die Regierung
zwar nicht einverstanden, verffigen abet

fiber genug lokale Macht, sowohl beim

Zusammengehen mit der Kurdistanfmnt
als auch im Fall einer Riickkehr ins

Regiemngslager ihre Position zu behaup-
ten.

DiekurdischeFfihrung stand unterenor—

mem Druck: die Situation dergeflohenen
Bevolkerung von Kerkuk, Arbil, Dehok

undSuIeymaniaandenGrenzen zuthirkei
und zu Iran war katastrophal, (lurch die

Massenflucht waren die eigenen Struk-

turen, ja selbst die Peshmerga-Verbéinde,
paralysiert worden.

Der Gang nach Baghdad konnte allen-
fallsdieParteienmachtkonsolidieren,vom



Ziel der Befreiung vom Regime Saddams

Oder der kurdische Emanzipntion war die

Kurdistan Front damit erstmal wieder

abgeriickt. Damit wurde die Position der

gesamtirakischen Opponition erstmal

geschwiicht. Auch aus kurdischer Per-

spektive schien eine Chance vertan,-die

intemationaleOffentlichkeit ffireitm Inter—

nationalisierung der kurdischen Frage zu

gewinnen.
Selbst in der Fiihrung der Parteien

konnte man Kritik vernehmen, zu leicht-

fertig die Initiative wieder aus der Hand

gegeben zu haben. 1n einer sich veran-

demden Welt und bei der in dieser Zeit

herrschenden Aufmerksamkeit der Welt-

6ffentlichkeit fl'ir die “kurdische Trage-
die", so lautete die Kritik, héitte man die

Aspirationen des kurdischen Volkes im

Irak deutlitcher fonnuiieren kfinnen, ohne

wieder in die alten Schemata kurdiseh-

irakischer Politik zu verfallen.
‘

In den Auseinandersetzungen zwischen

verschiedenen Flfigeln der knrdisehen

Bewegung hat 0ft cine Seite, wenn sie in

Bedr'zingnis geriet, die Unierstiitznng der

Regierung Oder der eines Nachbarstaates

gesuchtz Das war 1964 so, 2115 die Gmppe
um den spéiteren P‘UKoFfihrer Taiabani

von Moila Mustafa Barzani aus der Fijh-

rung der Demokratischen Partei Kurdiv

stans (DPK) vertrieben wurde und sich

derZentralregierung unterstellte,als I983

die Fuhrung der PUK der Gefahr, in 1:1;
nem Dreifrontenkrieg zwischen der DPK,
dem iranisehen Regime 11nd irakischen

Truppen zerrieben zu werden, dutch ei-

nen Waffenstiilstand mit der Regierung
auswich.

Unterschiede der pollitischen Praxis oder

des Diskurses wurden in den Hintergrund
gedréingt: Die“linke” Linie etwa des DPK-

Politbtiros unter Ibrahim Ahmad 11nd Je-

lal Talabani, die anfangs als Rechtsan»

wéilte nocn Bauem gegen GroBgrundbe-
sitzer vertreten batten 11nd Dorflcomitees

organisiert batten, muBten sich in der

Auseinandersetzung mit dem a11en Bar-

zani ebenso nnch Untersttttzung in den

Stéimmen umsehen, ihre Einke Identitiit

verkam, wéihrend 1hrer Zusammenarbeit
mit dem Baath—Regime nach 1968, zur

reinen Rethorik. Auch nach der Nieder-

lage von 1975, als die Abhnngigmachung
derkurdischen Bewegung vom iranischen

Regime und, indirekt, von den USA, von

der PUK einer radikalen Kritik unterzo—

gen wnrde, verfiel man bald wieder in den

alten Pragmatismus: spfitestens seit 1985

arbeitete die PUK fest mit dem iranischen

Regime zusammen.

Verhandelt wurde um eine erweiterte

Autonomie fiir die'Kurden im Irak an-

stelle der 91:11 1975 praktizierten Schein-

autonomic. unter Einbeziehung der 1975

verweigenen 11nd inzwischen umgesie-

delten Gebiete, 11nd eine Demnkratisie-

rung im Irak mit einer neuen Verfassung,
Zulassung dcr Oppositionsparteien 11nd

freien Walden. Das Ergebnis des mounte-

tangen Verhandiungsprnzesses, der vnn

immer wieder anfflammenden 11111112111-

schen Auseinandersetzungen emchtmert

wurde, war mager: Der Vorsehing fiir ein

Autonomiegesetz,dervonirakischerSeite
vorgellegt wurde, enthielt kaum Zuge-
stfindnisse an kurdische Forderungen,
besonders bei derEinbezicltung Kerkuks

bliebdasRegime bis heutehnrt.Aufe1nen

Fahrpl an zur Normalisierung der Verhiilb

nisse in Kurdistan, was die Rfickkehr vnn

Vertriebenen, Aufbau zerstdtter Gebiete,

Entsch'ddigung von Opfem derbisherigen
Kriege und die Wiederanfnahme ge—
schafiter Kurden in den Staatsdienst, an

Schulen 11nd Hochschulen versieht, kenn-

ten sich beide Seiten weitgchend einigen.
Eine von beiden Seiten 2.11 nnterzeich—

nete Erkléirung, von der Irakischen

Regierung als eine Art Vorwort zum

Abkommcn vorgesch1agen, hiieb vorerst

geheim, wurde abet spfitcr ven der ara—

bischen Presse und irakischen Opposi-
tionsblétttern verdffentlicht. Darin wird

von der Kurdistan—antdie vntlige Unter—

ordnung unterdns Diktat der Banth«Pnnei

verlangt, was die auBenpoIitische Linie,
das Verhfiltnis zu den Nachbatrstnaten 11nd

sogar die Beteiligung an Kriegen e111-

sehiieBt. Die kurdische Seite wird ver-

pflichtet, ihre d1plomatisehen Bezie-

hungen zu auslfindischen Parteien 11nd

Staaten und zur irakischen Opposition
abzubrechen,ja diese gerndezu auszulie-

fern.

Dutch die Kritik der Verhandlnngen in

der dffentiichen Diskussien - vor dem

Hintergrund einer politisch sehr enthalb

samen Offendichkeit infoige der Diktatur

und einfach katastrophnier Lebensum~

stfinde von Hunderttausenden von Men-

schen - und durch die schrittweise Stabi-

lisierung der kurdisehen Bewegnng in den

groBen Zentren Suleymanin 11nd Arbil

kristallisienen sich unterscniedliche Posi-

tionen bei den Parteien der Kurdistan-

Front heraus. Schon seit dem Summer

zeichnen sich untersehiedliche Hand-

lungsstrategien ab,diealteKonflikd1nien
in der kurdischen Bewegung reproduzie-
ten. Doch trotz dieser Differenzen 1131mm
die Parteicn bisher an einer gemeinsamen
Politik fest, obwohl bei dem jetzt von der

Kurdistan-Front beschlossenen Wahlen

zu lokalen Ritten die Patteien versuenen

werden, Mehrheiten ftir ihre jeweilige
Linie zu erlangen.

Maso ud Bnrzani, der Versitzende der

DPK, Sami Abdurrnhman, der van 1970-
74 kurdischer Minister im irakischen
Kabinett war, einer der Bernter des aiten
Barzani und mittierweiie Vorsitzenderder
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Demokrntischen Veikspnrtei 1111111- 11111311

gang pragmnnsehe Stimmen111 (int PUK

1110111111 die Verhandlnngen 111111111111 best-

mfigliehsten Ergebnin nhsehlieflen und‘ei‘n
Abknmmen mitder irakinehen Regiemng
nnterzeiehnen. Sieargumentieren 131111131110
knrdische Bcwegnng mit der 3.11131111111111-
tigen hutnnnitfiren Knmurnph’ensitttmimn
und den organtsatennenndmmmtmtwnn

Anferderungen, die 1111011 111111211 den ver—

stiirkten Drnck 21111 Baghdad 11111 511111111-

gen mitimrischen Angnffen, 111111 Win-

schaftsbloekndeergeben ninhtfertig wer-

den kann ”Wir 111111911 jeizt Maser Kni-

distan, aber ko‘nnen 111121111 111111111 61‘-
fangen", 111111111 es 111 Funktionnr 1111
PUKemaszynischerann. 11115 11111011111111]

11112111111 untemeiehnen 111111 en die Kon-

fmntatien mit 311111111111 eu’ wagen, 311 argu-
mentieren sieerfnrdenvmbindlinhemwr—
nationale Untersttitnung. 11111 11:; higher,

P111110: R. Marnflmemebwfiildm‘chiv

abgesehen von diniomatischen Unve

bindlichkeiten 11111111311111
Charakteristiseh 1111 diese Penitien'131

11113 11111: Vernewr die geneltnehnftliche
Auseinandersetzung 3111111111111, din 1111111.
traditionetle Fifltmngnmfle111 Fragn ate!»
Ien kdnnte v01 allmn die 11111111111111;

1".



Elgung mit dcr PUK, die sich in den

im glonellcn EinfiuBgcbietcn der DPi‘i
Or

findinan—Gcbiet cine starke Bams

ihfcamsmc' Und milder PKK, die mil

'7‘ ,ncugcgrundcicn Ableger PAK

31:;C'gCHSpartei Kurdistans) vor allem in

di

'

re“.748cbletcn zur Tiirkci agiert und
8 KurdlSIan-Front offcn herausfordert.

I1.12“’€¢ilierLinic crst die unmittclbaren so—

Zlalcn Konflikte bcim Wiederauibau und

3‘” Reorganisicrung dcs gcselisehaft—
{Chen LCbcns, wo es um Besitzverhéilt—

"1330 in den cntvolkcrten Gebicten, Be-

grenmng der Macht von Stammcsfiirsten
Oder andcrcn Giinstlingcn des Regimes

gCht. V0“ dcr Zusammenarbcit mit der

lr-ak18cm" Reg ierung versprechen sie sieh
dlc Slfirkung ihrcr Position im Ringen mit
den anderen Patteicn. Als Juniorpartner
der Baath-Partei hiitte sic ohncnhin keine
54‘0ch gescllschaftlichen Auseinander-

SCLZungcn zu befiirchtcn, hieBe cine sol- ,

Ch? HCITSChafl doch die zumindcst tcil~
WUSC Reinstallicrung des alien Systems.

10181 Talabani, groBe Teile der PUK,

“HCiI mcinem Dafitrhaltcn die offenfliche

Mqung in Kurdistan/flak, vcreinzelte

S‘lmmcn in clcr KDP, und klcine Iinkc

Gmppiemngen wie Rawti Kommunist

(Kommunistische Stromung) iehnen es

ab, zu den vom irakischen Regime gebo-

tenen Konditionen ein Abkommen zu

unterzeichnen.

Fiir die durch Nichtunterzeichnung zu

erwartende und z.T. schon eingetretene

Eskalation setzt Talabani auf die Untei-
stiitzung des Westens und der Ttirkei,

wofiir ethebiiche Konzessionen gemacht

werden mtissen. Das tiirkische Wochen-
magazin Nokta verfiffentlicnte eln Ge—

sprfichspmtokoli zwischen einem honen
Vemeter der Kurdistan-Front, smnretch

mil J.T. abgekiirzt’, und dem tiirkischen
Geheimdienst MIT, worin der kurdische

Vertreter die Tiirkei formlich zum Enga-

gement in Kurdistan einl'zidt. An der tht-
heit dieses Prolokolls kann man Zweifel
anmeiden, nicht jedoch daran, daB die

ku‘rdisehe Seite einen Preis fiir die Dui-

dung dureh die tiirkische Regiemng zah-

Ien muB. Das ist, auch aus Eigeninteresse

der irakisch—kurdisehien Parleien gegen-

fiber dem ehrgeizigen Konkurrenten auf

eigenem Territorium, die Verfolgung der

PKK. Die tiirkisehe Zeitung Cumhuriyet

berichtete fibereinen BescthB derKurdi-

l7

Stan-Front, in dem Gebiet irakisch Kurdi-

stans, wo sich die Basen der PKK befin—

den, Wehrdorfer mit tiirk‘ischer Finan-

zierung und Ausffihrungshilfe durch cine

amerikanische Organisation zu errichten,

um die PKK zu verdréingen und Angriffe
auf tiirkisches Territorium zu verhindem.

Erst nach den letzten tiirkischen Angrif—
fen wurde dieserBeschlufl wohl auflnitia-

tive voin Mesud Bantam rfickgdngig ge-

macht. Eine weitere Konseqnenz der Zu-

sammenarbeitder Knrdistan-Frontmitder

Tiirkei ist die Fiirsorge, die die PUK der

erst 19‘90 gegriindeten irakischen Turk-

menenpartei angedeihen lfifit.

Gleichzeitig sind Talabani und Teile der

PUK bereit, sich an amerikanischen bzw.

westlichen Szenan'en fiireine Nachkiiegs-
ordnung im Irak zu beteiligen. Wohl

wissend, dafi die US-Administration fiir

den Irak dieAufrechterhaltung des starken

Staates, dominion vom Militéir, vorsieht,

und, solange dies nicht in Sicht ist, die

irakische Souver’cinitéit aufhebt, die

Bevolkemng aushungert und das Regime
indirekt an der Macht halt, im Gegensatz
zu alien demokatischen undl menschen—

reehtlichen Beteuerungen. Unter solehen

Bedingungen kann weder eine wirkliche

kurdische Autonomic noch die von der

irakischen Opposition eingeforderte
Demokratie venvirkliehtwerden, von den

Neuordnungs- und Befriedungspléinen fiir

die gesamte Region ganz zu schweigen.
Gemeinsam ist beiden Richtungen, daB

sie sich auf eine exteme Macht (iraki-
sches Regime respektive westliche Stas-

ten) stfitzen, da sie davon ausgehen, da‘B

die kurdisehe Bewegung nieht nur die

humanitdre, sondem auch die politische
und administrative Seite der Krise allein

nicht bewfiltigen kann. Obwohi bei der

Position von Talaibani und PUK zumin-

dest die Bereitschaft zum‘Aufbau eigener
Strukturen da ist, um sich der Auseinan-

dersetzung mitdem irakischen Regime zu

stellen, ailerdings im Rahmen emeuter

Abhé’tngigmaehung vom Westen.

Damit bleiben die Parteien im Rahmen

der traditionellen kurdischen Politik im
- Irak steeken: ihrer von der Stammespoli~
tik gepréigten, heute alierdings nicht melir

durch diese 'zu erkléirenden Fehden und

Maehtkéimpfe, ein Kampf um Machtbe-

teiligung
- eben in Form der Autonomic -

, darum,'Teil des bestehenden Systems
oder eines durch andere zu errichtenden

Systems zu werden. Ansfitze zur Be-

freiung; wie sie etwa die spfiter in der

PUK aufgegangene marxistisch-ienini-

stische Komaiah vertreten hat, wurden in

die hierarchischen Strukturen absorbiert

A

oder unterdriickt.

Die PK); die erst seit dem Volksauf-

stand offen in Kurdistan/flak auftritt,



agitien scharfgegen die Abhiingigkeiten,
in die sich die Kurdistan-Front als “bour-

geoise Fiihrung” immer wieder begibt.
Seibst nicht frei von solehén Abhdngig—
keitsbeziehungen, elwa gegeniiber Sy-
'rien, stem sie dem, ihr Konzept der Mo-

bilisierung und Organisierung des Volkes

gegem‘iber. Sie hat ebenso wie in den

Anfangsjahren in der Tiirkei, marginale
Schichten zu agitieren und mobiiisieren,

agitiertgegen die Kormptheitder traditio-

nellen Fiihrungen, ohne sich an der

“Verwaltung des Blends" zu beteiligen.

Sie stellt dem traditioneilen Peshmerga-
konzept, ihrer Ansicht mach nichts ails

Stammeskrieger, den polilisch geschul-
ten, mit dem Volk verbundenen Guetilla-

kiimpfer der PKK gegeniiber, und rekru-

tiert Jugendliche und ehemalige Pesh-

merga ffir den Kampf in der Tiirkei. Der

Kampf in der ‘Tiirkei stellt nach den Vor-

stellungen der PKK aufgrund des demo-

graphischen Gewichts und vor ailem der
Rol 1e der Tiirkei ais Nam-Slam und Ver—

biindeterdes Imperialismus die Hauptauf—
gabe der kurdischen Bewegung dar. S10
hat man den Eindruck, sic will Kurdistan—
Irak als Hinterland gewinnen ebenso wie

die syrischen Kurdengebiete. Auf der

anderen Seile erhebt sie den Anspmch,
alleiniger Verneter des kwdischen Voll-

kes zu sein, erkléirt die anderen Parteien

fur fiberhoit und nutzt jede Gelegenheil,
Mach: und EinfluB auch in Kurdistan/Era}:
auzubauen, nichz iinmer in Ubereinstim-

mung mil ihren den anderen Paneien

gegenfiber vemetenen Prinzipien.

Interne Konstituanten der

Krise in Kurdistan I im Irak:

Gegeniiber dem Beginn der Kurdenkriege
in den 60er Jahren, der Phase der kurdi-
schen Geschichle also, die fiir die heme
existierenden Organisationen prfigend
war, hat sich die irakische Gesellschafl,
und die kurdische darin, entscheidend
veréindert. Mit dem durch éieinnahmen
finanzierten Modemisierungs— und Ent-

wicklungsschub der 70er Jahre ging die

Gleichschaltung 11nd Konmolle der game
zen Gesellschaft einher. Brawler Repres-
sion gegen die Opposition wurde so

systematisiert, daB das Terrain des Politi-
sehen praktisch aufgehoben wurde. Han-

na Batatu spricht von der Politik des tar-

hib und Lakhrib - Terrorisierung und

Kormmpierung.
Im Zuge der Aufstandsbekdmpfung in

Kurdistan wurde die traditionelle Gesell-

schaft vdllig zerstdrt. Dem dbrflichen

Siedlungssystem stehen heubeGmBsmdce
und Zwangsumsiedlungslager mit

100.000enden vnn Menschen gegeniibet.

Die alte soziaie Basis der kurdischen

Bewegung existiert heme nicht mehr. In
den Jahren der Baath-Herrschaft haben
zwar immer enge Konlakte zwinchen den
Parieien und den regiemngs-kontroliier-
ten Stfidten bestanden, es gab umfang=
reiche Untergrundnetzwerke. das reicht
aberals Basis flirdie heutevon den Parteien

beanspruchte Herrschaft nicm nus. Des-

wegen mflssen dieParteien ihre Struktmen
dutch Verbindungen m itneuen Schiehten
stfirken, die aus der gewallsamen Um—

strukturierung der Geseilschaft
hervorgegangen sind, die das Beam-

Regime gestiitzt Oder von ihm profidert
haben. Sich aufdie: Grundlnge def Mobi-

lisierung und Partizipalion der Bevdl-

kerung der Auseinandexselzung mitdiesen
Krfiften zu stellen, vermdgen die hierar-

chisch struklurierten und auftraditioneile

Loyalitiilen bauenden Paneien nur zum

Teil. Der ProzeB eigensdindiger Orga-
nisiemng in lokalen Komitees, Wieder~

aufbauorganisationen und Hiifssmikmren
hat begonnen. Diese Rdckeroberung des

politischen Terrains findet znrn Teil an

der Basis der politischen Partien slam.
zum Teil auch auBcrhaib. VieIfaeh warden

sie durch die Paneibiimkratien Oder ehe=

malige NutznieBer des Baum-Regimes,
13

die auch unter der neuen Ordnnng ihren
Einflufl wahren Wdiien, zu dominieren
versneht. Anderemeits, und das ist die
inneressante Seitedieses Homsenmanebn
siewiederindasKunnepzdesPUKiagel‘s,
das zu einer Konfmntatidn mit dam ira-

. kischen Regime herein: int. Damn gehdren
1.3. misnendemonnutationen, die in den
letzten Monaten var den Bdrm am UN-
Agemuren stanfanden, dud ein ebenfails
vor den UN-Bfims begennener Hunger-
streik. *

‘

Zu den Zeiten, ale sieh die kwrdischc

Bewgung im Irak knnstimiene, war Kni-
distan eine bduerliehe 11nd agnarisciic
Geeeflsehafl. Die fiberwfiltigende Meni—
heii lebte im Barf. Stammes~ and Clan-
beziehnng spiel ten eine winhtigeKalle in

dersezialenOrganisartion,Stfimme waren

auch dag Rfiekrat derbewaffneten Bewe~

gung. Dem gegenfibernmnd dersdiddeche

Fingel der knrdisehcn Bewegung, alsq
Intelieinueile, Sehiiier mind Studenten.

In den knrdischen Smdwn dominierten
Handel nnd Gewerbe, mit der Ausnahme
van Kerkuk mi: neinen Oifdrderaniagenn
Noch heme gibt es kanm Fabriken in dew
knrdischen Stadten, mit der Aunnahme
einer gmflen Tabnkfabrik in Suieymnnin.
Die Belegschnft dear 13mm dear Olgw

v
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8362121322“in
Kerkuk \nurde unter der

Spam,
scahaft arabislert, doch dazu

Aggfisrdischen
S Gimme waren auch der

Zen tralrunh
dcr versehiedcnen irakischen

Nationaftilcmngen zur Bekampfung der

”aditioncuwcgung:
Unter Ausnutzung

des B8123
er Fchdcn wdrdcn Nachbam

rig Undsu
fil-Stammcs, die Herkis, Zeba-

der Von BTJIS 7111f“ Karnpfgegen die Macht

chung
a12am

dom1merten Nationalbe-

VerSmeECWOI-mcn' Cilerchzcilig wurde

Von der

ch, (in: Gebiete dicscr Stiimmc

Crlasscnéfilfig
dcr Revolution von 1958

dcr Rekruu
ndreform auzunchmen. Mit

den Kam femng dcr Slamnicsfiihrer fiir

Hung Wurg 'ichn die kurdische Bcwe-

SCham' C1rePosmon,durlhdiegesell-
IChC Enlwxcklung eher bedroht,

gugng'lCSEilcclrtlén/‘igeh
in dcr Nationalbcwc-

groBc Rollc,
ie Smmme weitcr cmc

defl231frsrlucisfiihrcr wcchscltcn vom Lager

und zuruckndlSCh'cn adf Regierungsscitc

ImCrcsscn
, so was es l‘hrcn panikularcn

dCr-Smm cnlsprach.DieAghasdesPish—
mcsgcbicrlnés

be! Qala Dize, dcren Sm~

ze crerc :mh auf beidc Seilen dcr Gren-

kischc
c t, dienlen sich mal dcr ira—

n, mal dcr iranischen Regierung 315

m
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Miliz an.

Zum Teil waren es bis zu dem Volks-

aufstand in Kurdistan dieselben Stdmme,

die als “Brigaden der nationalen Vertei-

digung" wahrend des ersten und des

zweiten Golfkrieges zum Kampf gegen

die kurdisehen Paneien mobilisiert wur—

den.

Durch die Emwiclclung der 70er und

SOer lahre wird diesclhe Funktion mehr

und mehr von anderen wahrgenommen,

denn die Zerstdrung der traditionellen

kurdisehen Gesellschaft machie auch vor

den loyalen Slammen nicht halt. Sie wa‘

ren wie andere Kurden von den Zwangs-

umsiedlungen beiroffen, muBlcn ihre

Ddrfer in den Bergen and Lraditionelle

Wirischaftsweise - Land- und Weidewirt—

sehaft - aufgeben. In den Umsiedlungs-

lager in den Ebenen wurden Handel,

Transport und natiirlich der Dienst als

Milizionar zurEinlcommensquelle,Land-

winschaft nur noch da, wo an Umgesic-

delte wirklich Land zur Nutzung verteill

warden ist. Viele der heuligen Milizfiih-

rer sind nichLmehr Smmmesffihrer, son-

dem Gesch‘aftsleuie Oder Komraktoren,

die Aqur’cige des staatlichen Sekiors

abwickeln. Andere beLreiben Agemuren

fiir die vom Staat vertricbenen Giiter,

Lebensmiuel etwa oder Baumalerial. Die

Nahe zum Staai, zu den Repressionsor-

ganen, eventuell sugar die Mi lgliedschaft

in der herrschenden Baalh—Partei ver-

schafft Moglichkeilen und Beziehnngen,

die sich im wirtschafdichen Bereich aus—

zahlen. Und die Veneidigungsbrigaden

selber sind ein lukralives Gesch‘aft: wiih-

rend des ersten Golf'kriegs muslerten

Tausende bei den kurdischen Milizcn, um

dem Militardienst zu entgehen, blieben

aber zuhause, wofiir der Milizfiihrcr den

monatlichen Sold einerich. Nach deroben

angefiihrien Devise versprachen Schm ug—

gel, Gliicksspiel und Schwarzhandel 2.8.

mil Baumaterial noch grdBere Gewinne.

Die Milizen spieiten bei dem kurdischen

Aufstand im Marl 19991 eine wesent-

lichc Rolle. Sie waren die ersten, die in

den kurdischen Stddten die Waffen erho—

ben. Die Erfahrungen der Vemichtungs—

politik der Jahre 1987-90 mag dazu eben-

so beigetragen haben wie die Befiirch-

tung, nach dem zu erwartenden Sturz von

Saddam zur Reehenschaft gezogen zu

werden. Die Beteiligung der “lash" am

Aufstand lieB die Paneien der Kurdistan-

Front auf diese Vergangenheitsbewab

tigung venichten; die Milizen fvurden in

die Peshmergaverbande integriert. Aus

den Milizfiihcm wurden Peshmergakom-

mandeure, formal gleichgeslellt mit den

Veteranen der kurdischen Bewegung.

Nebenbei fiihren diese ehemaligen Giinst~

linge der BaaLh-Herrschaft ihr'e vorhe-

rigen Geschiifte, sowieit dies unter den
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Bedingungen von Embargo 11nd Ausnah-

mesituation moglich ist, fort. Einige von

ihnen entwickeln unter den neuen Berlin—

gungen lukrativere Aktivitfiten, wie 2.3.

Waffenschmuggel. Unter der neuen and

im Vergleich zum Hamil-Terror sehwa-

chen “Macht”,dernach derSchaffungder

alliierten Schuizzone und der Rfiekkehr

der Fliichtlinge aus den Bergen schritt-

weise entstandenen Herrechaft der kur—

dischen Parteien weiten Sie ihre korrupte
Praxis noch aus. Aueh bei dem um die

Hilsleistun'gen der intemalionalen Agen-
turen unvermeindlich entstehenden

’

Schwarzmarkt spielen diese korrupten
Netzwerke, die LT. his in die Parteien

hineinreichen, eine Rolle. Die Eingren~
zungihrerMachtbirgtstandigenKonflild-
staff: Schon um die Frage des Waffen—

trag'ens in der Offendichkeit Oder idea

Verhaltens beim Einsatz in den zahllosen

StraBenkontrollen und Checkpoints, we

Peshmergas und ex-Jash gemeinsam ver-

treien sind, kann zu Auseindersetzungen
fiihren. Diesem KonflikL kijnnen und

wollen sich die Parteien der Kurdistan-

Front nicht stellen: Sie miissen diese

“Nationale lEinheit” troiz vorhandener

Interessenwidersprfiche wahren, um zu

verhindem, daB ein Konflikt zwischen

Parteien und den Jash dem irakischen

Regime emeut AnlaB geben wiirde, dureh

Eskalierung dieses Koflikris die Henschaft

wieder an sich zu reiBen. Das Regime

vereucht standig, soehe Konflikte :12 pro-

vozieren, die Meinungsversehiedenhei-
len mnerhalb der Front eslcalieren zu las-

sen und verhandelt, so wurde in Kurdistan

berichtet, wieder mit einigen der alien

Milizffihrer. Zurn anderen sind die Par-

teien angesichis der massiven Probleme

be: der ihnen fiberlassenen Verwaltung
des .Elends auf cine Verbreiterung ihrer

Basrs angewiesen,auch im gegenseitigen
Ringen urn Mach: und Einflufigebiete.

KURIDEN IM EXIL
Ein Handlbuch kurdischer Kuitur,

Politik und Wissenschaft

_
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Schon wahrend der Zusammenstcilung
der letzten Ausgabe dos SF lagen uns cine

lose Bléittersammiung fiber die Mapuche-
Indianer aus Chile vor. Bin Bekanmer

eines befreundeten Verlagcs, der achon

seit Ifingerer Zeit bei den Mapuche 16bit,

hat diese Texts toils geschriebcn, tails

fibersetzt and einige Photos dazugelegt
Wir haben versnchtdasMamrialzucinem
Artikei zusammenzufasoen

Als Beispiel fiir die Kontinuitiiten fiimf—

hundenjfihriger Kolonisation, dor wirt—

schaftlichen Ausplfindcmng, dc: scxisti—

schen Unterdrfickung und (1138 Rassismus

gegen die Menschen aus anderen Konti-

nenten und Kulturkxeiscn, leismt der Bei-

trag einen Blick aufkolonialistischc Poli-

tik und die historischen Traditioncn, abet

auch auf MaBnahmcn, die nicht mehr

widetspmchslos hingenommen warden.

die SF- Red.

Chile: MapuceJndianer

reorganisieren sich

Das voriicgondc Material von um} fiber

die Mapuche zeigt, dafi dais Vergangene

nicht tot ist,ja nicht einmal vergangen ist.

“Zum orslen Mal scit 109 Iahien haben

sich die naditionellen Aulori‘tfiten dos

Mapuce— Vollkes (Mapnce, Menschen dcr

Erde) wieder versammclt, um ihm Zu-

kunftspcrspektiven gemeinsam an be-

sprcchcn. Die letztc Versam mlumg diesel"

Art fand im Jahr 1881 statt,‘ ais die lemon

kfimpfenden Mapuce- Verbfindo mach 340

Jahrcn ! Kriegdutch diechilonischeArmcc

besieg: worden sind and sic ihros Landcs

beraubt warden sind.
“

Mit dem Zicl, die Autonomic dcr Ma—

puce voranzubringen, habcn sich vor—

schiedene Mapucc-Organisalionen reor-

ganisiert. Trotz einigcn poiiu'schen and

wolitanschaulich unterschiodiiciicn Posi-

tioncn sind sic dcr AnsichL dais dic Zu-

kunftund dic Starks: der Mapucc von ihrcr

Einheit abhéimgt. Das Ncbcncinandcmxi-

slieren versohicdcner Positioncn und

gcmcinsameir Aklionsformcn sind fiirdic

um Autonomic beslrebton Mapuce keine

Widorspriiche. Blaraim 1983 haban Ma-

puoo-Communidadasbeschmwmiffirflic
R‘fickambamng itha Lamas, flit die

Autonomia 11nd fielbflbapfimMUeng an

kfimpfan.
Der Kampf fiir alas Gamainachaftsiwid

fuhrto zu wiedpxhalmn Auaainaada‘r-
sclzungon mix a; ; chilmischan Sm ‘1.
Die Gameinachaflpn Women unzfihlipc
Male brutal mm Rawaaaionaappamt
dnmhsuchtundviaiampuminafiamng-
ms geworfen. 1m 3%:me 1mg? wank
die Nationaie «a an: amm—
Gameinschaflan 5 flxfahm Autonomic
Lind Identitfit" go

'~ mam diam fie-
mcinaohaflan “yr-6% ', 4" «Wigwam maid

Valdwia.vemura‘alpiapmmimaflaaadh
in den Slfidwn aim mafia man }

DIE MAPUCXEI
\

Die Mapuchenafim Eat mix pa. 500.,000
Kopfcn nach don; Aymara and Quechua
dag dfittgmme Indianarvalk Spamm—
kas.‘ Die Mapuchalabaa ma ma, in drier
IX. and x. Region Chflaaj, am Mainmr
”fail in der argeatipiachan Fampa

1541 begann die Embamng clan Ma-

pucha—Tenitoriumadumh die apaniacfic
Conquism. Es sollm abar fast 350 Jame
daugin, bis diam Brobcmag mit dam

‘

Einmmmh dcr ohflaniachan Trapper: in
die Ruinon von» Wflarficm am lJanu r

1333 miiiarisch ahgaacmosaan war; Dia-
j sanSieg verdankmdiephflaniacha Amos

3 nichtzuletztnnugoliafam Manama wonW i

w; ‘Z: Krupp ans Deutsomami. In Axgeminiaii
% J wares Mapuchwflauptflng Eihaimkefier
”My" 1 smh als letztor am 1.1.1835, min 700

Mannem and 2500 Frauen and mam,
; der argeminischen Armaa argehen mutil-

t3 1

Die Mapuche vardankan mm lamp:
Unabhfingigkoitihmrflaihaitafiohafiwmp
kampfarischcn Salbsmahaupmngmiflph
und ihmr Adaptinnafahigkaitz SChOfl am

I 1570‘ batman sic pin mpalraphm Raiiap
aw, in ihmn mama mama flbprpaL



laul‘cneodcrgcfangeneWeiBeals Schmie—

dc. Saulcr Oder "Sckrctzire" ffir die lon—
‘

kos’ (Hfiupuinge). Der Einsatz gegen die

Mapuche war im spanischcn Hoer zeit—
'

we“ so gcffirchtct, daB sich spanische
SOldaten licber freiwillig auf die Kriegs~

3 schiffe meldetcn, was als Strafversetzung
gait, 313 an die "Frontera" go‘schickt zu

Werden.

Sobald die militiirische Besetzung dies

MaDuche-Territorium im Jahre188i3 abge-

Schlgsan war, begann die chilenischc

chlcmng milder Auftcilung und Besied-

lung dcsselbcn. Dazu wurdcn Kolonisten

a
‘“

{Europa angcworbcn, n.3,. (in zeitlicher

Rc'hcnmgc) Dculschc, Schweiioert Ila-

lc"CKFFEIImosen, Spanicrund Englé’tnder.
Tcmuco zum Beispic], hcutige "Haupt-
Smdl" dcr IX. Region, wurdc 1883 mil

DCUlSchen begrfindet, Angol mit

SCthimm WiCdcrbcgriindct, Victoriamil

Schwcimm und Italicnern usw.

1.)“: MaDUChc driingte man in Reserva—

none“SOgCTlam’lten "reducciones" zusam-

Hie"- Hier bcsaB eine Indianerfamilie oft
"Icht mclir wie 2-5 Ha zur Bewinschaf~
lung, DiCSC reducciones warcn unver-

fiuBcrlichcs Gemeinsc’haftseigemum.
i l

Um diese Gcmcinschaften aufzu-

f

I
breehcn’ dc" Individualismus, das "Be-

A

‘WWWWMW
:4;

«K

Suzn‘dcnkcn versuirkt in den Kopfen der

PUChc zu verankem, crlieB die Pino-

chel~Regierung am 22.3.1979 das

Gcscmsdekrci 2568, (133 die Aufteilung
def

.rQ’dUCCiOnCS in Privateigentum sehr

”lament. Zwar kann weiterhin offiziell
v0" AuBllnstehenden, d.h. Wcifien, kein

(heuizutngc fibriggebliebencs) Indianer-
land ngauf1 wcrdcn, abet es kann auf 99

Jaime gcp‘achtcl werden. Die Auswirkung

(1.105% Dekrcts migt sich besonders bild—

heh 3“ den Ufern der Andenseen, wo

30‘me Cine Mapuchefamilie nach der

andercn von rcichen Santiaginos (Hampt-
é Skfidtcm) bZW. Ausléndem ausgekauft
: ( ausgcpachtct") wird. Bungalows, Cha-

183' Hotels und Cabanos reihen sich hier
Clncs 8“ €138 andere.

lezfirmcn mitjapanischcm , US-ameri—

kflfnschcm, ncuseeléindischem und euro-

palSChcm Kapital rcchn sich riesige
La“dStl'iche u.a. in dcr Kfistenkordillere
"me” dc" Nagcl, die dann mit schnell-

wachscnan Baumarten filrdie Zellulose—
‘

gcwanng bcpflanzt werden. In der

Andcnkordmcm, im Alto Bio—Bio, sind

momenta“ 2 Pehuenchc-Comnnidades

Von. Cincm hydroclckm'schen Stausee-

prom“ bedrom, ein wundcrschones FluB—
Lal wiirdc unwidcrbringlich zerstfin.

SO driicken auslilndische Interesscn, der
all

gcgenwfirtige chilcnische Staal und der

best'andigc EinfluB aus dcr chilcnischcn
Gesellschaft kominuicrlich auf das Ma-

p“F“Cvoik. Die politische und religiose
I

a.

Sou; Chilcs Spiegclt siich bei den Ma-

: Dazu gehort z.

‘

der Regierung
'

im Land zu keinem real

puche exalkt wider. Es hatso ziemliclt jede

politische Pariei, jede chrisnche Kirche
und Sekte iliren "Mapuehe-Ablegen.

1990 trennten sich die Traditionahsten

von der filaments-Organisation "Ad-
Mapu", die stalk von der Kornmum-
stischen Partei Chiles beeinflufitist und

grfindeten die Organisation "Aukm Wal-

mapu NgulamJConsejo de Todas Las

Tierras". Sie arheiten an der Neusclief-
fung und Wiederbelebung ihrer traditio-

nellen Smukturen, die sie vor der Embe-

rung durch den chilenischen Staai beea-
Ben. lhre I—lauptforderungen: Fierechug-
keit — Landrechte — Autonorme!

Der fogende Tent folgt der Mapu

ce—Gruppe Freibnrg.

Die Mapucheder Aumnomiebewegung

haben die Uberzeugung, dad unter der

Regierung Aylwins, die kemeswegs neu-

tral den Mapuce gegentibersteht und sich

nicht fiir die Belange der Mapuce cin—

sewen will, geschweige denn souveréin

agieren kann, sieh die Lage kauni vetoes-
sern wird. Das Regime, das sxch Jetzt

demokratisch nennt, bestehtnus
48 Sena-

toren, von denen nur 38 gewahlt vyurden,
9 bestimmte der alte Diktaior Pinoeliet
und einen Sitz hater selbst aleiEn-Prasn
dcnt. Es istalso so gutw1e unmogltch,

von

Pinochet gemachte Verfassnngsanderun—
genan ihm vorbei, rfickgfingig z_u

machen.

B., (11216 die Richter des

Obersten Genchtshofs auf lichens-zen
bestimmt werdien. Pinochet hat dlese

Verfassungsiindlerun g besehlosscn und

den Obersten Gerichtsliof m1t absolnt
liniemreuenjungen Richtern oesetzt.

Mn

Patricio Aylwms kam es

en Maehtwechsel.

Die alte Allianz aus GroBgrundbcsnzcm,

Militiirs und multinationalen Untcmch-

n weiterhin ihre Interesscn
en kan

.mung
lcn Lage cler mei-

vcrfolgen, an der 5021a

sten Chilenen und besondlers der Mapucc
.

i hat sich niches zum Positiven gewendet.

Derzeit leben 80% der 1.3.! Millionen
MapuceunierdemExistenzmimmumDie

politischen Rahmenbedingungen flit den

Kampfum Autonomic und Selbstbeelim—

mung 5in also genauso schlecht wie vor

tier sogenannten Demokratie.‘ Deshalb ist

fiir die Mapuce ein :gemeinsamer Kampf
notwendiger denn je, um den Abbau ihrer

Rechte zu verhindem.

Historisch-politische Basis

der Landrechte der Mapuche
(Originaltext ans VOZ MAPUCHE

AUKIN . fibersetzt von Erwin).

Die Vertrfige oder P‘arlamente, die

zwischen unserer Mapnche—Nation und

den Spaniem gesehlossen bzw. abgehal-
ten wurden, sind zualleirst einmal nicht

Produkt des Zufalls, noch dem guten
Willem dear Spanier zuznschreiben, mit

unserem Volk in den Dialog treten zu

wollen, sondem erkliiren sich u.a. ans

zwei Grfinden. Einer entspringt dem poli-
tischen und militarischen Mandat, die

andere Motivation istdie religitise Beein—

fluBung,diedieConquistauncldieFremd-
henschaft begleiteten. Unser Mapuche-
Volk gab niciht zu, ein Vasall der

spanisehen Krone zu sein, die durch die

C‘onqnistadoren reprfisentiert wurde.

Im lahre 1558, unter der Order eines

militarischen Mapuche-Anfiihrers, in

unserer Sprache "Told" genannt, wurden
'

die Spanier aus dem Mapuche-Land hin-

ausgeworfen; dabei wurden alleForts and
S tiidte, die sie in dieserPeriodegegriindet
hatten , u.a. Villan’ica, Imperial und Angel
zeistoit.

‘

Dieser Aufstand der Mapuche and die

erwéihnten Siege veranlassten die Spa-
nier, ihreTaktik zu findem. Zuerstbegriin-
deten sieeinrichtigesprofessionelles Heer

und animierten Personen, die Conquista
zu bezahlen. Das fiihrte von Seiten der

Jesuiten dazu, einen Friedensvemag vo-

rzuschlagen, — auf Anregung des Padre

Luis de Valdivia; clas Ziel dieses Vot-

schlags bestand letzdicli darin, mit der

Besetzung fortzufahren, nur war es eben

mittels Gewalt nicht moglich.



Nach 91 Jahren blutigen Krieges trafen

sich ersunals Spanier und Mapuchc an

den Ufem dos Husses Quillem am

6.1.1641. Die Zusagc zu diesom Vemag
odcr Parlament war 93116115 dot Spanier
wic seitens der Mapuche von verschie-

dcncn Mofivationon golcitot. Erstore woll-

ten suggerieren, (1216 von ihrcr 5611c die

Bereitschaft zum Diakog 11123111111113, da sic

unfahig waren, unscr Tenitorium mililfi—
.

risch anzugreifen 11nd zu baseman. So

wiirden sic Zeit‘gowinncn, 1hr Untemoh—

men umzugruppieren and non 211 struktu-

ricrcn.

Die Resulxate dieser his1oriscl1cn Zu~

sammenkunfl waren folgendo: Anor-

kcnnung dos Flusses Bio-Bio als Grenz-

linie von Sei1en der spanischen Krone und

die absolme politische und 1611110111116

Unabhfingigkeit in eincm Gobict von 10

Millionen ha. Aufierdem wurde Umer-

punkten zugestimmt wie dem Abzug dot

Bcvolkemng 21113 Angol 311116113 1161Spanier
und der Frcilassung der spanischen Ge-

fangencn odor 6131312111 86116115 1161' Ma-

puche. Diescr chagbzw. Parlamcm 11211

hochstc Wichtigkeit ffir unsor Volk, da

allc darauf folgcndon Vertrfige, an die 25

bis 30, daraufbasierten, den F1113 Bio-Bio

als Grenae zum Unabhfingigon Torrito-

rium festzulcgcn. Es istangobracha dazu

zu bemerken, 11:18 111631: Ubereinkflnfw
serios wanen 11nd scitnns d6! spanischen

Krone mi1 groflor Bereitschaft geLragen

wurdcn. obwohi die Spanicr rcgolméiflig
dicse Ubercinkfinflc verlemmn, immcr

wcnn es ihre militfirische 31111116 crlauhm.

Ich mochtc zur Illustration einige Von

Inigo ncnncn: Quillcm. 6.1.1641,’1‘11p111uc
1716, Nchete 1726. Tapihue 1735, Tapi-
huc 1738, 83110 (11:1 laja 1756,Conccpcion
1760, Sanfiago 1760. Nacimonto 17164,
Nacimento 1767, Negrotc 1771, L03

Angcles 1772, Santiago 1772, Tapihue
1774, Santiago 1774, VaJdivia 1782,

Lonquimol 1784, Negrcva 1793, 0501110

1794, Negrete 1803, Los Angcles 1316.

Die Parlameme, die hior gcnannt 51nd,
dienten nichtals "Erinnomngs- odorJubi-

Iéiumsueffen" odor fan-don aus eincm

~"Geist der Frcundschafl" 111313113 31311,

sondemwurden mach 611113111 miliwdschon

Zusammcnprall, cinem Massaker odcr

emeuten Einmischungcn (1131' 3133111111 1111

Mapuchegebiet cinbomfcn.

Am 4.4.1774 ging cine Mapuohc-Ddo»
gation, bcs1chend ans 4 Vommem im

Rang von Botschaftom, mach Santiago,
hcutige Hauptstad: unscres Landes. Dom

Gouvemcur und dcr Stauhaltmchafl

(Capitana General) warden weiwm Infor-

mationen mit historischon 15161116111311

untorbreitct: dic Vantage 10111611 11111111

11111 fonnalo Dokumomc, 3011111111 Grund-

stock 1111 eino konkrctc 1.11111 offiziello

Bozichung soin. Es waren didsc Bot-

22

1111111111311. 1111-, 111111: 3111111111 goganflber111d-
1 111111111111 13116er 1311101111111 1111111111 Imam

111:8 annchc—Tonimnnmsbegangan 11111-

dc. Die Vemfignhabdn zweifundmnonmc

Grundziigem1131 11111111111 11111111311 mandm
11111136 polidschnfifmgm an, anflwrdam
11101111 11111 Krieg. Von 111111111 11111111111111 sich

11111111 1111: GIeiohgdy/idhdgkdh 1111' sich
gcgennberstehenden 1111110111111: 1111111111 11131
13011111211111.1111 1111 11111111813116 11.111111111111113

Kdnigs 1111111111111, 1111111111 11111 31111111 dcr

Mapuche der 1.011110 11111 111111 originiir
polidscho 1111110111111 11111 111111110116 11111

1111 1gelag1em 11111101111111 Einfluflbemich

Wennaufdcmplammndemdasl’aflmmm
111111111111 11111301111111.1111111111111nannodcr
mnswinmansdermiflmrischen 11111111101111:
11111111111111.11111111 vemwh1111111.d11111111811112n
der 1111111112111: (1131 T111111 113111111111, 11111 mu-

11111111 131111111 nges Ranghdchstar war.

311111 11111901111111 111111 11:11:11 hardwgaawl 11

warden 111111 die Manama-Nation auch

121111111 1161113111111 unabhfingig b11111) mit

wedgehenddr 11111101111111 11nd poflfischor
A111unom11: 1111111113111 1111111 11111 11mm
111311 111111 31111111me 111111111 geldsl 1111111311.
Weiwm 71 11111111 11:11:11 11111 erwfihmen
111111111 131311611 Unabhfingigkdimurdonwir

111111.111th 11111111111111 111111111111111111 1111111111?-

1111111 1111101111111 3111111111, 11111. 1111111 L011-
ko, 1111113111, 1111111111111. Ngonpin 111111 W111-

kén. 111 Ensammanhang 111111 11111 11111111-

schen 1.1111111111131111 1111111 1111011 111111:-
11131111 werdenfiafldndnnahflnninche 11111

111111, das 1111 1131111111 11111 1111311 111111116116111-
111111 311111th11111111 11111111anrimrium 111d
1111:1111 V0111 1111611111 111 voflkdmmencr

Unwisscnhefl 11111 gammossonen 11nd

eingnngs omfihnmn 111111113111 1

1111311113 N11puche~Na1io11 11111111111111de
11111111111111: wnddr aufgngmben 11111111 31c

11611111111. wit 3111111111 111111111 11111 mime
Gdltigken 1.11111 Anorkennung 11111 1111111111
$11113 1131 fest. ‘
Wir mnsacn 111111: hemussmllen, (11111 (111:
111111 unsemm V1111:gozchIosscnen Verufigc
1110111 11011 irgendeincr P11111111 ans ddr

Mapnchc~Gcsellschaf1 realism warden,

30111112111 (11111 as did nadidonellen A1110-

11'1111111 11111 [1161115111 Rfickhalt in‘ 111er

16111101111611 Einfiufibcreich warm}
1365111311) anerkcnnen die Vereinbamngem
in ihren Anikeln auoh 1111111111111 1111311111116—
An1oritfilonaIseinzigenndlngidmoW‘or—
wahrcr", ebenso win die 11111111113111: 01g11L
nisadonsstrukmr. 1311111111 11111111. 11111 111mm

V011: begonnnn 11111, 1111: 11111111111311.1111
01331115111011 wicderhemuswflen, c111

wahmnd dd: 1111111211 109 Jahrn gaschwie‘»
gen 1111. Das 111Gmndvoraumtzung 11:11

dieEidklagungnndWiedominscmungder
bestohondcn Vortréige

1

(nus: A 1111111 1‘51111111111,1, 33111111113 dam Gawain
dc Todas L05 Therm; ”1'17. 111111 1991)

.1.1W



Freiheit der

internationalen v

Information

Wm Hefby Sachs

Die Diskussion um die Kontinuitfi} der
fuhfhundertjéihrigcn Kolonisation lst 1_n
Vollem Gang. Allcroncn bereiten Sleh Q16
VCrSChiedenstcn Gruppen unccr welfal—

tigsten Gcsichtspunkten aufdas Jahr1992

VOL Aktionswochen werden stanfinden,
niChl nur zum Weltwinschaflsgipfcl m

Mfinchen, sondem auch dczemral in Form

V0“ Veranslaltungcn, spektakularer
Offentlichkcitsarbcit und Hintergrund—
iTIfOrrnau'onen.

.

D0011 lIotz modemster Kommumka‘

lionsmittcl, wcitgespannter Netze, um

InfOrmationcn inlemational auszutan-
SChCn, crfahren wir kaum etwas fiber 61.16
Aku'vilfiten dcr eigenllich Betroffenen

m

Lateinamcrika und Afrika. Einzxg und

allcin klcinc Arbcitsgruppcn, ob Presse-
agenturcn oder politische Initianvet},
kennen mil Unlersu'itzung von Selfdan-
wtsgruppcn ihrc Arbeit hicr publlnleren.
V011 ciner intensivcn Kommumkanon
zwischcn den sogcnanmen Periphcrlen

.

dCS Sfidcns ganz zu schweigen.
"Wirerfahren in Guatemalaeher en-NGS

fiber das neueste Schuhmodell aufemer

MfinchnerModemesse als liberdie Unter-

e"filming von Kindern auf unserem
Kaminent", sagt Ileana Alamilla, Duck—

uatemaltekischen Nachnchwn-
erigua. Schriller Siblek :us"

en Oder US-amen amsc en

3:231:13; besitzen in vielen Léinéem
fiirbestimmte Schichten hohen Nachnch-

tenwert. (zit. aus Poona], der. neue

Nachrichtendienst aus Latemamcnka)
Es gibtdrei dominier'ende

Nachnchten-

agenturen, die weltwen agxeren: ARUPI
(USA) und Reuters (GroBbrtannlen). Es

folgen in griiBerem Abstand AFP (Frank-

rcich) oder bis vonkurzem
TASS

(Sow;
jetunion). Wieder 1n groBerem A'bstan
damn LB dpa. Alfie groBen Nachnchten—

,

den Handen des Nor-
turen sind in

. ~

SEE: Rund 70 Frozen: der Nachnchten In

den 14 wichtigsten Kateinamerikanischen
Zeitungen stammten 2n Begmn

der acht-

ziger Jahre van den benien grbBten nord-

amerikanischen Nachnchtenagemuren:
Die Menschen in den Lendem. der dru-

Len Welt verffigen fiber kemerlex Sprach-

rohr intemationalen AusmaBes. D1?
Nach-

richten die im Norden fiber den Snden nu
lesen Oder zu sehen sind, sehen Jewells

nur aus dem Blickmnkel der groBen

n.
.

Aggggiutesewns im Golflatieg konmen war

mglich beobaehten wie (he Auswahl stan-

23

torin derg

agemur C

findet, and wet sie letztendlich in die

Cffentlichkeit gibt.
Es gibtcine Reihe van Untersuchungen

zur intemationalen Infomationsstruktur,
u.a. eine der UNO , die alle mehr Oder

weniger das Gleiche .feststelltcn : Die

Informationswegeverlaufen einseitigund
hierarchisch verlikal von den nerdlichen

Metropolen in dieLanderdes Siidens. Der

Austauseh zwischen den Landem des

Sfidens verlétuft allenfalls indirckt, meist

jedoch fiber die Men'opolen des Nordens

zuriick in die kaum vohandenen eigenen
Informationsstrukturen. Eine direkte

Kommunikation innerhalb einer “Peri-

pherie”, 2.13. (163afi’ikanischen Oder latein—

amerikanischen Kontinents, existiert nut

in Ansfitzen. Nicht nur die Lander des

jeweiligen Kontinents besitzcn keine

eigenen Informafionsnetzcmntereinander
findetderAustauschhfiufig fiberdie Agen-
turen des Nordens selbst statt. Ganz unter

den Tisch fifllt dabei die Mbglichkeit
Nachrichten von Afrika fiber eigene Ka-

néile nach Lateinmnerika zu fibermitteln.

Diegesamte Abwicklung findet iiberUm-

wege in dieMetropolen Stall. Dieschierar-

chische Gliedenmg lfifit keinen Zweifel

daran, wet die Verffigungsgewalt fiber

m



Information sehlechthin besim. In den

Zentren des Non-dens laufen alle Nach-

richten zusammen. werden hierbearbeilet

und ausgewfildninPapierkfirbe geschmis-
sen oder gefiltert, verstnmmelt and map

dreht, aber quer dutch die gauze Welt

gejagt. Es ist folglich nichtverwnnderfich.
daB die Verfiigungungsgewalt den Nor—

dens fiber die Ware Information absurde

Ergebnisse ans Tageslicht bringt. So er-

fiihrt eine Zeimngsleserin in E1 Salvador

die neuesten Entwicklongen im Nach—

barstaatNicaraguameislausderSichtder
dortigen AP-oder Renter Korrespon-
dentinnen. Ein anderes Beispiel: Fast alle

Tageszeitungen enmiehen 2n Jahres-

beginn 1992 Sonderseiten fiber die “Em-

deckungderneuenWelt”dnrchChristoph
Kolumbus. DieAbbddnngen reichten vom

historischenBilddesSchiffesSamaMaria

bis zum Naohbau der Karaveile, die vor

einigerZen von Spanien ans in See Mach.
um ffinfhundert Jahre spéiter mit viel

Aufwand die gleiehen One anzulaufen.

Europ'dische sowie lateinamerikanieche

Zeitungen berichten ausfiihrlich fiber das

Spektakel. Kaum ein Wort fiber die

sozialepolitische and wirtsehaleiche

Situation der Lander, dama15 wie heme,

genchweige denn fiberdasLeben der nach

wie vor ausgegrenzten indigenas. Die

kurze Recherche bestfitigt one Kliseheee

fiber die Kolonisalion der “Neuen Welt”.

Es gent um Abenteuer, Kapimlintereesen
in Form der Reiseindnstrie, anfgepeppl
miteinbiBChen KulmrfliibenwieDrfiben.

Einige Millionen Wetter fibermitteln

die groflen Agenturen tagfich. Doch Infor-

mationen entstehen nichtdurch die Manse

der Fakten, sondem eher dumb eine Aus-

wahl. Und das Ubergewioht an Informa—

tion besitzt das Niveau von Erdbeben,

Kriegen, Katastrophen.“ Eine Umfrage
unterBdrochefs derlazeinamerikanischen

AP-Biirosergab,dafldieNachrichlenden
hochsten Stellenwert besitzen, die US-

Interessen berfihren. An zweiter Stefle

der Prioritfitenliste stander: Meldungen
fiber Revolutionen und Staatsstreiche,
dann kamen Gewaltverbnechen, Kata-

strophen und Unglficke."( ans Poonal,

der neue Naehrichtendienst ans Latein-

ametika)
Wei! funktionierende Informationa—

kandleinnerhalbdesSiidensnnrmnRande

existieren, es gibt selten Subventionen ffir

eigene Infomalionssn‘nkturen, verbrei-

ten die Medien des Sfidens notgedrungen
ihre eigenen Zerrbilder. Psychologiech
bedeutet das die Verswrkung des eigenen
Negativimages‘, die Emstehung immer

wieder neuer Klischees, die Bedeutungs-
losigkeit ihrer eigenen Existenz und die

Ubemahme aufgeeetzter Wemnafismbe.

IndensiebzigerJamenwuchederUnmut
der“DduenWen”fiherdieHemehaftder

In‘fonnationsstruktnren. In den Unesco

erdffneten die Lander eine Debane fiber

die ungleichen ‘Wemnfonnations-nnd

Kommnnikationsordnung". 1m Rahmen

vieler intemationaler Konferenzen der

blockfreien Lander wurde die Fordemng
erhoben den Bedfirfnissen der Landerder

“Britten Welt”genecht zu wezden und

ihnen einen entsprechenden Flam einzn-

rdnmen. Wfihrend der fiinfnen Konferenz

der Blockfreien Lander in Colombo 1976

wurde die Griindung eines Pools von

eigenen Nachriehtenagentnren beseblos-

sen. In der politisehen Deklarafion zur

Gonndung einer N110 (Nene internatio-

nale Infomationsordnung) kommm: der

Unmut zum Ausdruck: "Eine nene inter-

nationals Ordnung im Informanonewe

sen und der Massenmedjen int ebenno

wichtig wie eine neue Welnwimschnfts-

ordnung, Die blockfieien Lauder weisen

besorgt aufdie defer und defer werdende

Kluft zwiechen den Kommnnflcan‘one

mdgliehkeiten in den-blockfieien Lan-

dem und in den Indusn‘iestaazen him, was

61'» Erbe der kolonialen Vergangenheit
in. Bus hat einen Zustand derAbhdngig-
keit und der Vormacht geschafien, bei

dam die meisten Ldnder sick damit ab~

finder: mflssen, passive Empfdngerpartei-
ischer. unzutrefiender and verzerrrer In-

formation zu sein. ( ..) Sich bei den Infor-
mationsquellen aufdie eigenen Krdfie zu

stfitzen, Est genaum wichtig wie ..."

Diese Forderung sneB 1976 und in den

folgenden Jahren wie nicht anders zu

erwarten auf den Widerspmch des Nor—

dens. Die westlichen Medien magierten
zunfiehnt fassungslos. “Wis die Block—

freien die Pressefreiheit blockieren wat-

Ien,
"

titelte die SfiddeuLsche Zeitnng.
Dag Wallslreet Journal glaubte gar, die

Entwicklungslfinder wollten die west-

lichen Agenturen, “die einzigen Median,
die in der Lage sind unparteiisch zu

berichten, zerstdren.” (Poonal)
Die Sichtweise der Blockfreien wnrde

Jahre spater offizi‘ell von der Unesco

bestfitigt. Doch die Industrieldnder zeig-
ten wenig Interesse an dem zukdnfflgen
Programm der“DrittLe Well"Medien. 1983

naten die USA aus der Uneseo ans. Der

Unesco wurde von der US - Seine verge-

worfen "die Grundsdtze derfreien Mark:-

wirtschaft und des freien Informtions-

flusses angegriflen” zu haben.

“Eine Reihe von Projekten (mehrere

hundert) in 85 Staaten sind bislang unter-

stiitzt warden. Dazu gehtme der Aufbau

regionaler Nachfich‘tenneue, Agenlmen,
Femsehsender, oder die Ausbildung von

Joumalisten. An den Infonnanonsstruk-

Loren selbst finderte sich jedoeh bis heme

niehzs. Der politische Dmck nod die

Debate: in derUnescovereebwand schneli

von der Bildflfiche. Die groflen Agentw
2 4

ren bmebeen in den finigenden Jame View

derkleinenProjekzeeder Inidatinennnber

ihre Konn'ofle. Aneh die hoffnungsvollen. ,

Anefiwe den Pools oer blookfireien Ween;

richtenagennnen oder gar emeemethefte
Konkurrenz an den greBen Agennnren.
wird Umniebleibenflae “Idealdenfieien
Nachriehtenflumes undea‘mNemrdnung “
desNachriehtenmarmn” enter den Lam

‘

dem den Siidens int mit der momentanen
‘

Konzemmiion derInfonnationsmaohrTeil

des Rinses, den zwisehen ann 11nd reich,
Siid nnd Mord bestem.

u

Quell‘en: Poona! - DerneUeNachfichtendienst ‘
nus Lateinmnerikn

‘c/oFDCL Gneieenausmz

1000 Berlin 611

1492-1992 Kampagne ‘92 Hing. Bnko

112a, Heerwiofi, 5300 Bonn u

*

Publizistik and Kunat. momma der In 1
Median, Tom 511111ng . Ffiedfiehsndfi w

..._ slum“ (We

Manila! one“? clue
lemme Wow behfili

_

Wir dokumen’tiemm
kommomieren and

‘
berichfen 0.01.1 fiber: ‘

‘0 den masisfiechen Terror
war one! noeh Hoyerewerdd
Klasseniustiz , 1

die Situation nmeh dem
Zerfoll der Sewiefunion ‘

‘ den Kemp}: gegen §V218
die Frauenbewegung in

051 und wen \
I Befreiungsbewegungen

‘

in der ”Drifien Web"
I die PDS und ihre

Choncen one! Niederiogen
o und und one!

Der alt emcheim vierwfiehtli‘cb. Er kon’ref

DM 6‘ one! isf in ollen linken Becki-wen
und gm sortierfen Zeifsehri‘henldden

‘erhalflich. Oder direin bei der

Hum-burger Sun. and Vadogemmmm
Schulterbiofl 58, 20110 Hamburg 345

Tel. 040143 53 211 1

Der «11¢ kosher 1m Abennemeni:

ifihrlicb DM 72; heibidhrfieh DM 33

Fflr Abonnenflnnen in der flex-)DDRz
idhrlich DM 60; holbié‘thrfich DM 33

Einzelbesiellungem DM 6 + DM 1 Pork»

Kosrenlmes Pmbeexemplor beeteifenl

WW.
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WER TRAUMT VOM KOLLEKTIW ‘

D: Trigik km“munistischer Erblast und ihre semi

m BB'SPiel der fister‘reichischen linken Woehenze

erb‘aren Bliiten

itung “Salter”.

van Arne Maierbrugger

Wie vielleiehl aflgemein bekanm sem

dfirfle, istderfisieneichisehe
Pressemarkt

nicht der griiflte. Ein mimmaks Angenot

an Tageszeimngen
wird wanchathch

angeffihnvonzweidnmmdrelstenBoule-
vardblanem, die eine ungenenre

Presse-

konzenn'afion in sich verelmgen. Bald

3011 schon ein chines Revolverblan fol-

an “QuafiLfilszeitungen”gen.
Das An ebm .

g
mien von konservauv—

dagegen is: dnmi
' Blauem,liberalcn

lfle im Eigentum des

Grfindung zur Hit
.

deutschen Springer—Konzems
lst, andere

wiederum der Industrieléllenvereinigung'

he hérig sin .

Ods§geéafielflcglaubu ein Ausweichen
auf

Wochen— Oder Monatszeitungen konnte

das Defizit ausgleichen, der tauscnt such.

Der Maxktfiihrer “prom", etwa
mn dem

deutschen “Spiegel” verglelchbar, gehbrt

zu einem Groflkonzem, an dem dle Unter—

nehmensgruppe der “Wesfdeutscnen All-

gemeinen Zeitung” masswpetenlgt
ISL

Andere Magazine versehnmben
SlCh _der

Winschaft Oder dern Zengenst, l'delne,

progessive Oder literansche Pubhkatxo-

nen diimpeln vor sich hin. Keiner naut

sich recht fiber eine Zeitungsgrfinnung,

der Markt ist w brutal und zu etark
1n den

Handen weniger veremt.
'

.

Ein kleiner Hoffnungsschlmmer zelgte

als im Febmar 1991 eine Iclealetzten
Parleizeitungen

alien Stfls, dle Volks-

stimme”. das Zennalorgan
der Kemmu-

nistischen Panei OSIEH'CIChS (KPOlnach
ihrer Auflfisung in eine Wochenzeltnng

umgewandelt
werden sell-he.

In der
nch-

tiger] Erkenmnis, dag
m1: der Volks-

stimrne” und ihrerAllbcauflage von 46..000

Su’jck nun wirklich niemand mehr hmter

dem Ofen hervorzulocken‘ war, daB aber

Osterreich ein linkes engaglenesWochen-
magazin dringend néng hat, heBendle

Genossen die Képfe rauchen.

Ich hatLe das Vergniigen, den ganzen

ProzeB von Anfang bis zum Ende als

MiLarbeiter in der Innenpohtlk— nnd Kn]-

turredaktion mitzuerleben; zu emer Zen,
wo sich die Parlei nichl mehr lexsten
konnte, neue Mimbeiter nacn 01hrem
Mitgliedsbuch Oder inrer Lenlmsmus-
Schumng in der Panelakad‘lemfe

zu fra—

gen. Ich war kein Paneimngned',
noch

nicht mal Kommunist. abet em Junger,

2 5

sich,

von denen die jfingste
>

interessierter Jeumalist, dem durchaua

zugestanden wurde, mitprogressiven Stan

versteinenen Meinungen und Ideen in der

Zeitung aufzuscheinen. Die letzten Mo-

nate der “Volksstimme” waren ohnehin

ein einziges ideologisches Chaos. Nach-

dem der alte, linientreue Chefredakteur

Michael Graber, Mitglied des Zenn'al-

kommitees und nunmehr noch immer ale

wirtschaftspolitischer Referent in (let
I

Partei tang, von einem jiingeren Kollegen

abgelfistwurde,warniemanden mehrklar,

wasdie “Volksstimme” eigentlich wonte.

Die Panei war ohnehin am Zerbrfiseln,

umso erstaunlicheralsoflafisich die starr-

kfipfigenBewahrerder“reinen Idee”letzt—

lich durchsetzten und dem kurslosen

Zentralorgan das Ans erklarten. Das De-

fizitwarenorm hoch, dieLinie nichtmehr

zu halten und die Redaktion frustiert und

aufgespalten. DernunmehrigeChefredak—

teur Lute Helzinger, dessen hervorstech—

ende Eigenschaft es immer war, im per-

fekten Schwebezustand zwischen zwei

Stfihlen zu sitzen, hatte keine Perspektive

mehr zubieten.EinejoumalistischeF1-ech-
heit fokgte der nachsten: da wurde in einer

der letzten Nummern schon mal der halb-

wegs kritische Nordkorea-Arzikel, der

lange in der Zensur-Schublade liegenge-

blieben war, verfiffentlicht, sugar cine

Wfirdigung anarchistischer Theoretiker

schlich sich auf die Kulturseite.

Im Februar 1991 erfolgte der Schlufl-

pfiff. Der Tageszeitung der Partei saute

erst einmal gar nichts, dann eine “Linke

Wochenzeitung” folgen. Eine harsche

Aufgabe ffir Journalisten, die jahrelang
den taglichen Neuigkeiten nachgerannt
waren und weder arbeitstechniaeh noch

stilistisch den .Anforderungen einer

wéchentlichen Zeitunggewachsen achie-

nen. Im Marz wurden Entwiirfe gemacht,
eine Sitzung jagtedie andere. Man konnte

sich nicht beschweren: alle Redaktions—

mitglieder waren eingeiaden, ihre Var.

stellungen bekanntzugeben, die Diskns-

sionen wurden protokolliert, gute Ame-

gungen ausgearbeitet. Allerdings hatte

man ein Problem: jahrzehnteiang war die

publizistische Planwirtschaft oberstea

Prinzip. Man schrieb in der “Volksstim—

me” nicht fiir die Laser dranBen, sondem

fiirs Zenu'alkommitee drei Stockwerke

héher. Eine Verzerrung der Bedfirfnisse

einer linken Leserschaft war evident.

Einhergehend mit einer grenzenlosen

Seibstfibersch'atzungdereigenen Einflufi-

méglichkeiten wnrde dilettantisch an

einem neuen, anfangs fremden Produkt

gefeilL Vorbilder wurden selbsmerrlich

verworfen: besser als alles andere sollte

es werden, Gremliza, der“Mountainbike—

Linke”, wargerade mal einOrientiemngs-

punkt, auch die Sehweizer “Wochenzei-

Lung (woz ”, von der sugar cine Verne-

terin eingeladenwurde.EinseltsamesBild:

eine junge Frau mit bunten Haaren and



herzlichcr Offenheit cmfihlt einem Hau-
fen Gerade-Noch—Kommunistcn mil ci-
nem Dutchschniusalier von ctwa 40 was

von; Selbatverwal tung, Lohnverzicht und

‘ kolicktiver Emtscheidung. Dag konntc ja
1 nichrc gutgehan.

Natal-lick war schon zu Beginn dcs

neuen Projekts die alts Methods der
‘

SchlagwfirterfleddereiamLaufemz“links",
“‘kritisch", “gesellschaftsvcrfindemd”
hamsdieZciumgzu sein.am beaten gleich

‘ mit der 6mm Hummer. Und die oben

angcffiiincn Gmndpfeiler dcr Schwcizer

pmgressivcn kit-wig warcn allemal cine

stimmnzelndc Nofiz wart: Selbstvemal-

j mug ging nicht, war doch die Partei dcr

Gold-$36!, dcr nicht vmfimmt warden

1 durfte. Lohnverzicht. das ware “Setbst-

ausbeulung im kapitalistischcn System",
woven die mit betrfichtlichen Summer]

‘

verwfihmen Redakteure nichts wissen

j wollten. Und kollektivc Entscheidungs-
1 stmkturen, gibts bis heme keine: bci aller

Diskussion hatte dcr Chefredakteu: mil

seinen ursprimglichen Vorschlfigen im-

mex recht zu ham. Wenn sic gut gewc-
sen wfiren, mimic er sich heme nicht so

‘

anstrengen, sich dc: Verantwortung fiir

‘

diverse Ausmtscher zu cntziehen.

DanngingsloszdmiWochen tang wurde

‘

cin Elatflcomptdiskufiemamfindc stand
‘

fast unverfindenjencs, dafi sich derChef-
3 redaktfsur in seinem Stfibchen ausgedacm

hams. Den Zeimngstitcl liefl man immar-i,
‘

hin van einem Wcrbefachmann abmslaen:

die Emschcidung zwischen zwei “amen

fiel auf “Balm” (Enema: noch min; dam

Zusaiz “min: links", spfiwr vemorfem.)
Ein gmfier Fehler war die Versessem

h‘eit dew Radakieure, sich als (lit: wichlig»
slen Besmndteile derZeitung zu betrache
tan. Fast jeder bordem fiber mil; zusam~

menhangloaen Vomchlfigan fiber und

zeigte dabci seine Inkompatenz mehr als

deutlich. Im Prinzip waters sic: huge Jahm

an der starren Leine gehaltm until schnups
pencil jetztdieLuftdes “freiau Mmictea".

Der finanziellc Rflcklmlt war gegebem
Es ist 1min Geheimnis, (133 die: KPfi im

Vcrhfilmis zu ihrer Mitgliedemm die

reichsm Panci dcs Lflfldfl ist, fiber em

Finnenimpcflum verfiigt, das sic noon

den sochtischw Enteignungm nachdem

Kricg vardankt and daher zicmlichm

gmflziigig mil Geldjnnglierm kann. Dar»

war auch dc! Grand, dafl dam Anzeigem
und pm-Rcsson retaliv 8133.14. and wit cine:

vfillig unknmpafiblen W180“ besetzt

wurdis, sozusagen als Pfliclitakt. Damit

warden Minimal: in nine vfiflig sinnleeme

und erfolglosc Werbckammgne verpul-
wart, die when mam als peinh'ch war.

DieMitmbeitcrwarm vemnsichen. Sm

mailman natfirlich alIe dia sendanngskuew111?:-w
ten Vorgabcn ales Chcfiedakzcursi numie

Monivaiim konmr: sich mum so rich‘tig



eInstellen. Stan den Mirarbeitem, die

“'thch im Hilde fiber MiBswnde in
der Repubiik waren und Fanigkeir _zu_r
kOIIFJI‘uktiven Analyse besaBen, die neu-

gen Freiheiten zu lassen. driingte sich difi

Chefredaktion mit Stildogmen und ande-

“in Kleinigkeiten auf und nahm den er-

Sten fn'schen Wind gleich wider aus den

S‘Fgcln. Autonomic wurde im Keim cr-

SUckl, der “Salton” entwickelte sich zur

T01geburt.
Iedc andere neue Zeitschrift were

“ingehcnd vom Markt verschwunden.

{11cm so diese: trotz mancher Widerwortc
In der Panei gab diese die Hoffnung nicht

3“ und zahne fleiBig wener hohe Gehal-
Le? und ebensolche Defizite. Die Bereil-

SChaft zur Zusammenarbeit wurde gerin—
ger, die einzelnen Mitarbeiter arbeiteten
ff" SiCh, die Koopcratjon lag damieder,

Heftkritik naeh Erscheinen war eine ein-

FEE Bcschwichtigungstirade, wenn sic

liberhaupl stattfand. Der einzige, der die

k9llekuve Veramwortung Suchte,warein
dISkussionsunbereiterChefredflheunaber
eher auS dcm Grund, daB er mit Binge-
Siiindnissen eigener Fehler selhr zuriick-

haltend war.

Die SperIiche Kritik von “auBen” war

k'figlich: langweilig sci die Zeimng. €131“
'

hPmol'los,untergrifi‘igund vollerSchlam—

P'gkeirsrehler in Satz und Recherche.

“.0an seicn zu Willkfirlich gewahlt.
kcinc Aktualiuitvorhanden und schon gar
keme poinucne Provokation. Damit hal-

len die mcisten ins Schwarze genoffen.

KALENDER

In der Sommerflaute 1991 gings dann
wirklich bergab: dieRitung beschaftigte

fiir 32 Seiien wfichentlich fiber 20 Redak-
teure nnd Wtarbeiter, dazu an

die 10

Redaktionsgehilflnnen and wet teeh-
nische Wrarbeiter, nan'jrlich anch cine
Gescheffihmng mit Sekrelanat. Em

Luxus ffir ein so kleines Elan. Der Spar-

slift wm’de aber gleich bei den Redak-

teuren angeseizL Nachdem Viele am er-

sten Tag ans dem Sommerurlaub zun'ick-I
kehn waren, standen sie vor einer neuen

Situation: derKiindignng. Aus sin-techaft-
lichen Interessen, hieB es dinglstmch aus

Chefredaktion undGeschaftsfiihr-ung deg
“linken”, “geseilschaftsverfindemden”
Blames, seien “Personaleinsparnngen
nfiLig. Das 3313. Iahrelang .hatte ,sich

die

kommunisiische “Volkssnmrne gegen

Massenemlassungen und sozlale Hansen

in der Wirtschaft von ihrem PamaB herab

ausgespmchen, kaum wanlueManuschaft
selbst im kapiralistischen Zwmger, wur-

den Managementfehier ohne Wimpem-

zucken an der eigenen Belegschafit ans-

geiassen. Die Veranmortiiciien fus fal-

sche Planning and publizrsnsche Uber—

forderung biieben satt an.
ihren PIéiLzen,

ein Dutzend vorwiegend junger und em-

satzfreudiger Joumalisten waren
von

einem Tag auf den anderen arbeltslos.
Ganz nach alter Schule blleb Wider-

stand nicht aus. Der Beniebsrar
mOblll-

sierte die Gewerkschaft, em
Streik Wurdc

erwogen und eine weiBe Protestseite
durchgedrfickt. Der Chefredakteur zelgte
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Salto
mitilmks.
'n’ié"i-i?c'n‘g?é'_ir;=nie'urbanen.
'Snlf'h‘itlirinizl‘st minus,

flu=i7t5nry1WIrtschaft,
Gog'e'uqchpfluln der absolut

neuen Wochenzeitung
fialto mit links.

sich von seiner charakterlosesten Seite

und schlug sich auf die Seite der Ge-

schnftsfiihrung, obwohl er anfangs fast

feierlich gelobte, hinter dem “Koliektiv”

zu stehen. Das “Kollektiv” existierte a1-

lerdings nur in seinerWunschvorstellung,
scan dessen losten sich handfeste und

beleidigende Streitereien ab. Leute ka-

men nicht mehr zur Arbeit Oder gingen
wann sie wollten nach Hause, das Chaos

warperfekt. FfireventuelleweitereStreik-

seiten hatte der Chefredakteur schon

andere Fiilltexte in seiner Schublade vor—

bereitet, das Klima von MiBtrauen und

Verdrossenheit war dem Blatt anzumer-

ken.

Das Resultat des nervenaufreibenden

“Albeitskampfes”: 14 Enflassnngen, von

denen einige in geheimnisvollen “person-
lichenGesprfichen”wiederzurfickgenom-
men wurden, ein Schwarm empfirter
Mitarbeiter, die sich die Arbeit in einem

linkskritischen Blatt durchaus anders

vorgestellt batten, und nicht einmal eine

osterreiichische; sondem fast eine ameri-

kanische Problemlosungsstrategie.
Mit den letzten Heften im Iahr 1991

dampfte der “Sake" seine Aufregung in

Ausgaben mit wechselnder Qualitfit ans.

Mitflerweile istman draufgekommen, r1313

es sich mach Vorbildem umzusehen lohnt:

aufkleinerem Magazinformat, nach dem

teuren EinkaufdesFrankfurterZeicimers
F.K. Waechter und dem Ballastabwnrf
einerReihe von Mitarbeitem wird irgend—
wie weitergewurstelt.

Sicher hat Osterreich sein Mini-”Ken-

Inef’ndtig. Das Experimentieren hata11er~

dings viel Zeit und Geld gekostel sowie
Peinlichkeiten und Enttfiuschungen ver-

ursacht. Das AufschluBreichstedaran war

sicherlich, wie wenig Substanz in einer

vorgegebenen linken Linie hinter der

eigenen Haustiir vorliegt. Stan gemein-
same Willensbildung und selbstverwal-
[etc and -verantworbete Strukturen zn

sichem, sitzt der Ziigel straff. Wie kann

jemand also, wenn er nicht einmai in
einem so kleinen redaktionellen Sub-

system freie Eintwicklung zulfiBt, mit

SchlagWorten wie “gesellschafts—veran-
demd”herumwerfen? Ein Versagen nen~

ne ich das. Der “Salto mit links” ist eine

verspielbe Kane.



Protest and

Revolte in China

van Klaux Haag

Eine 1mm: Chmnik dcr antihemchaft-
lichen Tradition in China von dcr Jahr~

hundertwende bis zur kommunistischen

Machtiibemahme

Die Geschichm det Protests und Auf-

Sande gegen Henschaflsstruklumn in

China baginmgenau genommen action in

der frfihklassischen Zeit kaiseriicher

Dynagtien. Sic geaht - {mi nach dew Dialek-

tik van Herr and Knecht - cinhcrmil dam

Anwachsan dcr autokmn’schcn und amo-

ritaren Gesenschaftsstmkmren und den

von chinesischen Regiemngcn entwickel~

ten Machtmcchanismen.

Sic ist zugleich gckennzeichnct von der

Kraft menschlicher Utopia, sich von filer

Beherrschung von oban and van auBen zu

lfisen.

Eincn Blick von unben auf die Ge-

schicmc Chinas zu werfen - wean won in

diesem Aufsatz aufdie Zen der bewegtcn
Jahre ab der Wanda mm Jam 1900 be-

schrfinkt - kann die Augcn m1- die sozial-

gcschichuichen Aspcklt: und die Rele-

vanz der Politik von unmn tiffncn. Die

Henschaftsgeschichm dcr amtlichem

Gcschichtsbiichcr ignoricn den Bamich

des alltfiglichen chens zugunstem dar

ffihrungspoiilischcn and militfiriachm
Geschichte cines Landc’s mu allzu hfiufig

28
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{Enswe
In. dre von nicht waiter beach-

hatte VF?“
Barbaren umgeben war. Sie

re“ S

16 mehr \fehementc Probleme, ih-

talus als emzrg wahre Beherrscher

.. m. . m: ”‘4 .21! E
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des ReichsderMine zu legifimieren. Nicht

linger war die Maeht des Himmelssohns,

dessert Mandat sich bisher auf die gauze

Welt erstmékt hatte, auf die Welt als

geordnetes und ges‘ittetes Ganzesmitdem

Herrscher in seinem Zentrum bemgen

urId widerspmchsfrei anzuwenden.

Dutch den Opium-Krieg (1839) zwi-

schen England and China war Mine des

l9. Iahrhunderts die Zeitenwendegekom-

men. sodafi sieh die chinesische Herr-

schaftsschichtaus derjahrhundertelangen

Selbstgeniigsamkeit gerissen sah und

damil niclm mehr linger in der Lage, ihre

Machthdchstens selbstzubegrenzen (was

auch in der Vergangenheit selten genug

derFall gewesen war). Die Diktatekamen

mm von auBen, wfihrend die Spanne zwi-

schen Regierung und Volk wegen der

doppelten Repression nger wurde.

Dies ist einer der Griinde, wamm die

meralischen Vorstellungen der alten

cllmesischen Staatsphilosophie (Humw
mtfit 11nd Rechtlichkeit) zunfichst nach-

haltig entwertet warden, als dieee nach

der Erobenmg Chinas durch die Mand-

schu im 17. Jahrhundert auf Hemmer

trafen, die nur noch menschenfressende

.



Bastien waren. Sie geri'et in der Folge in

cine noch tiefere K1126. Die Tngenden des

Konfuzianismus, die das Akzeptanz-
Modell unddieEinfluflmfiglichkeiten des

Volkes auf die 62361121111111 festlegten,
warren wegen der Kormption 11nd Inas-

sivcn Ausbeutung tier Menschen nicht

lingerglaubhaft. Sie versanken an feinem

morastigen 11nd blutgetrfinkten Wag zu

neuen Wahrheiten, die die vetlorene
Vorstellung von derUniversalitat und der

ungebmchenen Identitfitdeachinesischen
Volkes wieder herstelien 301111111.

Im 19. Jahrhunden war dew Glanbe an

diekonfuzianische InterpretationderWeit
zunfichst noch ungebmchen. DieGentry,
die feudale Oberschicht, beanspmchte 1111'

'

sich den Status, die Menschlichkeitparse
zu reprisentieren, indent sic sich den

Konfuzianismus ganz 111111 gar einverleibi
bane 11nd sich in striktem Koneervatismus

gegen die Idea wehrte, nene Wabrheiten
zu suchen.

Als 1113131 zu den 3113131611 Bedmhungen
diemnere Bedrohung durch den Taiping-
Aufstand hinzukam, 22121621131111an

311

ihre Wemorswllungen gegen 11:12 112101-
1121111111111 211 verteiciigen undbemtiht‘esich

1121311 1112111 Vemg 111111 Peking (1360} (1,
um die 82111216111113th 111111 tine

11.221111111111011 1:121“ alien11.1112112011111an (2).
Die alien konfuzianischen 1111111111; die

sich abet1m Wettstmit 111111111111 111110111111-
miichten 111111121 111111111 gezwnngen 1when,
die '

der

Machtpolitik 21] 2151112211,. 11111 1111111111 die

BedingungenGhin-as 110111121111, wirtschaft-
11:11 111111 11111111111111 21:1 211 12111111112111, 111113

2111 konkumnzffihiger Naflnnalataat enl-

2111111311 1111111112 1111111111211 den Machterhalt
garantierte 111111211 1121121 1111 steigendcn
M21511 11111 11111111111111.1111 Hetausfmdc—
11111an 111111 Entwtirfen 1111* die Geacll-
schaflsmdnung konfiemiert, die den

Gedanken 11111111 11.131111111121111 V1111 11111111 in

211111 nugen. 1
Ab 112111 26111111111111, we 1121' (1111111111 an

die konfuzianischen W222 111 Zweifcl

3211111111 war, 112321111 die Existenz des

Einzeinen 111111 2113112111211 (1111 behtirdlichc

Fmderung an elven 11112211. 111111 111111 dus-
liindischen Wchmn 1111 1111111111, 11111 ‘da-
11111111 11111: 1111111111 1111 111111111111 13)

‘

D12 1112 1111111 11111111111112 Vertmuen an die

'alte Wahrheit begann 11112112111112.2211. 2115

11111 Enufiuschung 11111111 111111 Unifihigtdcit,
das 1.111111221211112 1111111111111 21111111111 1111h21rcn

Machtposition 1111 1111111111. 211311 [Minnach-
1c. Alla abet 11:11:11 1111111 31111131111111 ensuin-
11131111111 Angelegenheimn P12d11yers von

Intellektuellen gahalnen 111111111111. 1111011
11111311112111: Instimtionen 111111 die ihticn
zugmndeliegenden Vorswflungen zu

fibemehmen, 1111111111111 2111111311 Ermah-

11111131111 ausgespmchen. 11111 1.2111611 1:111-
1122 1111 die gesellschamiche 31111212112 zu

erhalten 11nd die 11221111111211 Wette 11111 if1'11

11111112211112 2111111112 211 fibemehmen.
‘

D112 manzigsteifllwhundettfimchtetfi‘lcn
21111111111111.11me1 11111111 geistigefiubstanz
ties konfuzianisehen Konwwatismns. ES

1111211111.: mach 112111 Hmmfiufswmi einc
Phase gemitfligtex 111111 111111113 11111112211131
Reformcn 111111 1111112211211 1905 111111 1910

ehwganze 3111111111111 11.111212111211111 (4)gegcn
die kaisetiiche 1311111112112. 1912 1121111111 die

(ling-Dynastic 1111 Nash 11cm Aut‘standm
anhangmn 10. 0111111121 1911 1111112 sich
die 11.111101111111111 2111 die 1.2111112212211111 P10-

vinmen ausgebreitet 111111 ermfiglichte1m

221111211 Jahr die Einrichtung 11111 21211611

bfirgerfich-naflonalenflepublik. Esbraxzh-
1e den Bmch 11111111111 11111111 Tugenden. die

31111116 11.111211212111211 11111 13111111121111 1111 11m
mmlutioniiren 11111111111211 aller 3111111111113
1112 1.1113112 11111311111111 111111 1111712111 11121111113-
1111111111 6121111211 an 11111 21111111111111 dcr

Mamwissensahaflalseinmfimamefigibn
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fiir den Konfuzianismus) und einen sicher—

Iich auch in der Gegenwan nicht abge-
schlossenen gesellschafllichen ProzeB in

Gang, der ausgehend von den Revohen

kurz nach 1900 in die maoistische Machi-

iibernahme im Jahre 1949 miindete. Auch

die Herrschaftslegitimation des Maois-

mus war jedoch von Anfang an fiber-

schauetvon den alten Tugenden,wieleicht
zu zeigen ist.

Der Geist des neuen Jahrhunderts, das

vom Anschwellen der revolutionéiren

Stimmung in China gekennzeichnet war,

wird dutch nichts besser ausgedriickt als

dutch einen Anikel, der in der ersten

Ausgabe der im Juli 1907 von den beiden

Anarchisten Wu Zhi Hui und Li Shizeng
in Pan‘s gegriindeten Zeitschrift Das Neue

Jahrhundert (Xin shi ji) erschien:

”Die Entdeckung wissenschafilicher
Universalgesetze (kung-Ii) und das An-

schwellen derrevolutionc'iren Stré'mungen
sind die wichtigsten Merkmale der

Menschheit im neunzehnten undzwanzig-
sten Jahrhundert. Beide ergd'nzen und

beeinflussen einander and setzen so do:

natfirliche Gesetz der sozialen Evolution

in Kmfi. (..). Was man in der Vergangen-
heir eine Revolution genannlhat, war flur

cine Verdnderung der Oberflc‘iche. (...).

Pie Revolution des Neuen Jahrhunderts

13406}! wird sic alle verr'indern, die sic/1
mch; den Universalgesetzen anpassen.

{Id 'ficht allein das: diese Revolution

31rd libErdauern und sich immef mehr

5’"? Recht und der Wahrheit anm‘ihem.

d‘e's’fflglich (...) eineRevolution,diefiZr
as Cluck der Mensch/mil arbeitet.” (5)
F881 alle Kontroversen und Auseinan-

dcrsemungcn‘ die China im zwanzigsten
Jammmdert erlebte. klingen in dieser

pmgfammalischen Erklarung an: Der

. rein; CFWEihme Bruch mit dem konfu-

Zlamschen Konscrvatismus, das Aufbre-
Chen individucllen Denkens gegcniibcr
dc“ allen Mechanismen nicht nur erpreB—
“3R SOndern auch geglaubler Hierarchicn.
dag EinlIclcn {fir cinen revolutioniiren
Umbruch in allen Bereichen der Gesell-

§Chaft und ein radikales Uberdcnken des

Uberholten Menschenbilds, schlieBlich def

Glane an die Allmaeht der Wissenschaf-

[6.“ (def in der maoisu'schen Phase - was

me HCmUSECber des Neuen Jahrhundert
”00h nicht ahnen konmen - durch dell

GIancn an die Allmacht der Partei er-

sem wurdc) und die Forderung, in Zu-

kunf} {fir das Gliick der Menschheit zu

a_rbe1ten, also ein philosophisch-intema-
UOnalistiSchcr AnSpruch. der China ans

def winschamichcn und kultureiien Iso—
lauon Zu bringen versprach.

Nu!” aCht Jahre Spéiler war der program-

maiisehe Entwurf des Neuen Jahrhun-

derts von Paris nach Peking vorgedrunc
gen. Am 15. September 1915 griindete
Chen Duxiu die Zeiischrift Neue Jugend
(6) (Kim Qingnian) und leitete damit den

Beginn der Bewegung fiir Neue Kultur

em.

Die Bewegung ffir Neue Kultur

deren zeitiiche Begrenzung auf den

Zeitraum von 1915 his 1923 beschrankt

werden kann, war vor allem geprfigt vom

BewuBtseindesBedfirfnissesnwsh Neuem

(xin) im Sinne einerrevolutionaren Umge-
staltung der chineaisehen Gesellschaft.

Immerhin lasieien in dieser Zeit bereits

sechzig Jahre Demiitigung durch den

Imperialismus des Auslands auf China,
.

und die Niederschlagung der Bemiihun-

gen um Reformen hatte ihrUbriges beige-

Lragen. Die einzig fibemengende und vie.

ien Chinesen einieuchtende Antwort auf

die WlifiSChefl Manfiver der Machthaber

in der Vergangenheit und die intellek-

tuelle Repression gegeniiber neuen Ideen

wardiemdikale Neugestaimng der gesen—
schaflliehen Verhfiimisse.

-

Die Antange derBewegung liegen aber

vor dem Jain 1915. Bereits 1901 war dag

Neue Volksmagazin (Kin-mm cong-bao)

in Yokohama erschienen, das 191.0 unter

dem Titel Zeitschrift des Diauonale‘n
Wages (Gno-ieng ban? verbffentlic

t

wurde. Dan Magazin Widmete
Sich

uni).
den Ménschenrechtskonzepuonen W63;-
licher Philosophen and war baid Sana;-
rohr fiir den pmgresswen Teil c. lfieffi;
scher Gebildeter geworden, die SIC

eine geselisehaftliehe “Yerangeigng
interessienen. Die unermndli‘ch eiige
ArbeitderUbersetzerauslnndischer

Itc-

ratur und Philosophie seizte diesen

iii/6%
bereiter inhaldich fort and pregte

Su

{:11-
Problemsteilungen der ilwrarischen

-

beg/San der Literatur.
die

bekenntfn
Formen sprengte, waren H1 der Polink 1e

sums and Anarchismus
n des Soziali

igfiiieum die Jahl’hnndenwendezungchs;
aus’ Japan in China emdramgen. oc

ismus and Anarchismus nicht
waifgsmh verfeindei, sondern neiggein
sich als differenziene Ansatne E'

e,

answhenden Veranderungen in

'11::
wenn sich aneh in Europa lenghst '11“on

Spaltung vollzog. Der beair£>tilic;derSiCh
des aowjetischenBcvlscib‘zwxsmus£1

e

at

spater such in China Raum suc
te: v316

noch nicht zur Went gekommen,

machtsfich iigen Organisationen
des

Maoismus waren nicht emmal gegrundet.
Die Anarchistinnen und Anarchism leg-

31

ten daher voller Zuversicht das Gewicm

inter Forderungen auf die kollektivi-

stischen Positionen und vemachiassigten
die individualislischenZfigedesAnmhis—
mus. Sie konzentrierten ihr ganzes Enga-
gement auf die Vorbereitung der kern-

munislzischen Gesellsehaft, sind abet nie
auf den Gedanken gekommen, der spate-
ren Fonn des ieninistischen Kommu~
nismus ihren Segen zu exteilen.

Die anarchistische Botsehaft den be—
reits erwiihnten Neuen 'Jahrhunderts wur-

de in Tokio durch Liu Shih-fu und dessen
vorallem in Fragen derEmanzipatinn der
Frau engagierten Lebensgei‘zihrtin Ho
Chen aufgenommen, fame aber naehhal-

tig in ChinaeratFuB mit Lin Shih—pei, der

groBe Teileder Intelligenz und derArbei-
lerschaft begeistem konnte. Die Anar—
chisten rfiumten am gn’indlichaten mitden

fiberkommenen Traditionen und geseli-
schaftlichen Hindemissen auf, weswegen
ihnen von der spateren marxiau'sehen

Geschichtsschreibnng neidisch der Vor-
wurfderBilderstiinnereigemachtwurde.
Dennoch erlebte vor allem dutch die auf—

keimende libertare Bewegung in Asien

derSozialismusimallgemeinen eineBliite
und sorgte nicht nut f'iir eine radikaie

Neubewertung derchinesisehen Verbali-

nisse, sondem auch flirein Programm, um

sich aus der lraditionellen Ordnung zu

Ibsen.

Die Bewegung ffir Neue Kulrur war

also zweierlei: Sie war — angeregt dutch

den Westen — Aufbruch zur Neubewer—

umg derkuluxrellen und gesellsehaftlichen
Vorbedingungen Chinas und sie war der

Humus, auf dem das noch zarte Pflfinz-

chen des chinesischen Sozialismus zum

Wachsen kam. Sie wandte aich gegen das

alte hierarchische Familiensystem mil

seiner unbamlherzigen Tyrannei gegen

den Einzelnen und insbesondere gegen

die Unterdriickung der Frauen; Literatnr

und Philosophie warden griindlich neu

bewertet. Die staatliche Aufsieht in den

Schulen und an der Universitfit waren -

auch dank der aufleren Umstiinde eines

-gelfihm ten Staatsapparats - in sich zusam—

mengebrochen. Die gauze chinesische

Jugend war ergriffen von der Bewegung
und sah sich in einer allumfassenden

Aufbruchsstimmung, wie sie wohl aueh

die Studentinnen und Studenten auf dem

Tiananmen im Jahre 1989 ergriffen hatte.

Aber auch die Idee des Nationalismus

fand Verbreitung, deren Kennzeichen

allerdings vor allern der Kampfgegen die

verhaBten Mandschu und die Monarchie

war, die dem Imperialismus das Tor ge-
effnethatte. Der Boxeraufstand von 1900

war Ausdruck dieser Haltung, auch die

__..._~
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schaftssehichi nétigte, sic anzuerkennen.

Naeh dem Bekanniwerden dcr Nach-

richten ans Paris kam en 1919 zunfiehst zu

einer Demonstration von mehr ads 3000

Studenten in Peking, bei der die aufge~
brachte Mange Fcueir an das Verkehrs-

ministerium iegte und den fiir Japan zu-

stiindigen Boischafber verpriigelte. For-

derungen naeh der Nieht-Anerkennung
der Pariser Beschlijsse and Rdcktrinsfor-

demngen an die projapanischen Minister

wurden laut. Die Regienmg ignorierte die

Protestnoben and lid?» zunfichstnoeh am4.

Mai zweinnddreifiig der Prdtestierenden
verhaften und am 3. Juni bis mm 5. Juni

des Jahres 1919 mehr als eintausend Sm-

denten, weil sic in den StraBen Pekings an

vielen Omen Reden gehalten hatten.

Zwischen dem 14. und 18. Mai waren

bereits in fantailen groBen Sdidlen Chinas

unabhiingigc smdentische Organinalionen
gegriindet worden, die zu Solidaritfitsak—
tionen mit den Pekinger Aktivisten auf—

defen. denn don war inzwischen das

Militfireingeschriuen. Am 18. Mai wurde

landesweit zu eincm Generaislreik auf—

gemfen, der am foigenden Tag begonnen
wurde. Zwischen dem 20. Mai und dem

10. Juni hatter] der Streik und die Boykott—
aktionen bereits mehr ais 200 (i) chinesi-
sche Smdte ergriffcn nnd warren vorn

anfiinglichen Protest gegen die japan-
freundliehe Politik der Regierung in die

direkle Aktion gegen dieRegierung selbnt

umgeschlagen. Als LB. die Nachrichivnn
den Verhaftungen den 3. Juni in Shanghai
einLraf, solidarisierten sieh unziihlige
Menschcn; zum ersten Mal naten S inden-

ten and Arbeiter in einen gemeinsamen
Streik, um die Pekinger Studemen zu

unterstiitzen.

DieEreignisse des Jahres 1919er£aflten
in Shanghai aisbald den ganmn Texiiisek-

tor, den Metal! industriesekmr, die Sehiffn—

werft, die Arbeiter anf den Docks, in den
Eisen- und Kupferfabriken, fast alie

Werften in den Provinzen sfidlich des

Yangzi-Flusses, die Eisenfabrik in Pu-

dong, die Maschinenfabriken von Ruili

und Zhaxin and fast den ganzen Trans-

portsektor der umlicgenden Provinzen.

StraBenbahncn wurden hoykouiert, die

Angesteillcn der Teiefnngeselischafi
streikten, die Arbeiter der Ulgesellsehaf—
ten, der Papierfabriken, die Angesteiiten
der europfiischen ResLaumninJa sognrdie

StraBenkehrer. Zwisehen dem 5. nnd 11.

Juni beteiligten sich mindeslens 70000

Micnschen an den Aklionen im Raum um

Shanghai. Nachdem sich die Pmlesie 11nd

Streiks weiter ausbreiteten. wurden am

23. Mai die Pekinger Proteste gewallsam

34
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unierdrdeki. die aberd‘nfdr in den anderen
Sindten his mm 6. Inni den Ininen un

Hefnigkeii eher znnahmen.‘

Harte den Prdnidem am i. Jeni noeh

persdniich dns Vnrhoi; der nmdendnehen

Organinadnnnn gefnrd’en an nah nieh die
Hegiemng am 28. Juni denneeh genuin-

gen anddietParinerKnnfmenn die augeii-
indigent Zieie der Bewegung mummi—
nen, indem sie die Ennnmmung nu den

Vemngen der Siegnnnhehnn dnn lWeh-

[dings verwnigem. Ewar mm nun die
Demnnnnetionen nnd Streiks nun einem

Ende, abet die dumh die Bewegnng initi-
ienen ntudemischen Vetbnnde nndan: i-

tergewerkschafmn kenmen niein nufge-
idstwerdennnndnmhngannm ihrePeni-
tinnen and weitnrgehenden Ferderungnn
in neugeggriindeten Eeitnchdftnn zn ver-

breiten. Geneiinchaflen scum Sindinm des

Snnialinmus (and den Aunmhinmnn) wdr-
den gegriindet; inn Mai 1930 enablienw
sieh aueh dieehinenisehemi' in dhnnghaj.
Zwar wnren deren Einflufi in than inlgen-
den Jahren men nehwnnh, nher nehlieB-

iich — wieja ailgemnin ‘hnhnnnst - arbeite‘lc
sie sieh unmet dnr Fiihremehnft Mao-s zilr
Regiemngsnpitze Chimes heeh.‘(i4) ‘

Wiihrend sieh die Bantam in regionaien
Erhehnngen gegen dasPnehiernynt‘em und
die nteuerliehe Eeprenninn wehrten, nhér
en nieht zu einem fingernnhninenden ingu-
ninienen Kampf gegen die Hennahafl

hmehlen, sting der Eini‘inii der Axbeiwr-

hewegung Chinnnm den fnigenden Inh—
ren enenn an Inn Ended den Lamina hattnn
nieh die Gewerknchnften naeh der Spai-
mungdw Landesin einen ndrdiiehen und

nfldliehen Bereieh whhrend dnr Zeit def
Warlords enter dnm modnmteren EinfiuB
der Kanmner Regiemng nrganiniernm
kdnnen,weiidoneinegewinneVersamm-
iungn- und Koalidnnnfi‘eiheithesmnd and
nie zudem (lurch den Knntakt zn Heng-
kong V011 den engiinchen Arbeitemrgn-
nisntionen iemen knnmen. Die Syndikmc
im Siiden stander: faint nunnehiiedlich nntnr
numehisiisehem Einflufi. wiihrend

‘

Worden die Gewericschafwn mehr und
mehr unter die Knmreiin der Kommnni-
nten gerieten i

1922 km es in Hengimng nu einem

Seemnnnsnneih. Hafenarheiler nnd Sne-

leme warden 1min inflation der Preine fflr
die beennmidei nun gearing endohm nnfl
nuBerdem zumeinl vermietet, was in in-

rem Fall bedenteie. dad sin, um hberhhnpl



cmc solchc Arbcit zu bckommen, dcm

ATbCilsvcrmiclcr zunfichst cine Be-

SlSchullgsmmmc gcbcn odcr cincm nach-

LragliChen Lohnabzug zustimmcn muB-

lcn, V1016 warcn dcnnoch arbcitslos; viclc

Ungcmn Oder campicrtcn nachLS aufden

SUaBCTL Nachdcm dcr Vcrsuch untcmom-
me" “’0'an war, die Micmrbcit wcitcrzu

m0“0polisicrcn, kam cs zu Protcslen and
am 6' M312 1921 zur Griindung ciner

sccmannstlcwcrkschaft, die zunéchst nur

klcine Kémpfc bestand, abcr im Verlauf
dcr folgendcn Monatc Venraucn bei den

Seclgutc" 30wann, u.a. wcil sic auch ci-

ne" Strcikschulz und einc wirksame Pro—

pagandaabwilung eingcrichlct heme. Als

sic es SChlicBlich im Januar 1921 wagte, .

elnc L()hrltirlliihung fiir die MaLroscn zu

forde ““d dicsc wicdcrholl abgclehnt
Wurdc‘ kam cs zum Schik, dcr zun‘zichst

v9" dcr Regicrung in Hongkong nicht

erkliCh cmSl genommcn wurdc,obwoh1
Slch glcich zu Boginn mchr 2115 30000
Scckzutc und Hafcnarbcitcr bewi1igtcn.

A]? er SiCh abcr auswcitctc, wurde daS

CgSrccht vcrh‘zingt und die Gewcrk-

sch?“ durCh die chicrung vcrbotcn.
D10 Von dicsem Zcilpunkt an cinseIchn—

dc nationalc Schikwcllc, dic schlicBlich
1925 ”"0" Hfihcpunkt hauc, daucnc lrotz

dos .Kricgsrcchts im Fall dcs Seclcute—
Slrmks V0" HOngkong noch fast zwei

Mona“; “”d War von So1idariléilsshreiks
dchranSpOrmIbcitcr in Hongkong und in

den. cnglischcn Bctricbcn in Kanton bc-

glenchbisschlicfilich die ganchrbcitcr-
schafi Hongkongs in cincn Gcncralsu'cik

”81”“ dam“ dag Signal fiir cinc landcs-

we]? SUCichllc gcgcbcn wurdc.

DIP ArbCitcrbcwcgung hattc ihrcn cr—

S1cn1dccllcn Sicgcrrungcn,dcra11crdings
VIC] 01m gekostcl hattc, dcnn fibcrali, wo

Arbcucr 1“ Gruppcn aunratcn, wurdc von

def SOIdalcska gcsch'osscn, sogar die

E330nsau5gabc an Arbcitcr war von der

chICrung Verbotcn wordcn. Lctztlich

“3?“: ab” die Hongkongcr chicrung
kcmc andcrc Mbglichkcit, 315 die Fords—

angCn dcr Seclcutc zu crfiillcn, wcil sic

SICh.auBcFSlandc sah, dcn Aufsland zu

bcfncdc“ und wcil dcn Untcmchmcrn dcr

wl.nschafllichc Ruin bcvorswnd. Dc:

mzichugc brilischclmpcrialismus warcin

”€12“ Hundcmluscnd Arbcitcm gcwichcn,
dlc c3 ECICmt haltcn, sich zu organisie-
rcn.(15)

Schon 1922 gab cs auf dcm Hfil‘lclmnkt

Sueiks einen Delegicr-

lcnkongch der Arbeiwrschaft, an

(1611:!
162 Delegiene von mehr 315 100.Gewer

-

schaften teilnahmen, ‘dle mmdestgns
700000rganisieneArbener'vcnraten.

1e

Bewcgung war aber pawns
zu diesem

Zeitpunkt von Auscmgndersetznngnn
zwischen dcn linkcn Arbencmrgnnlsaun-
ncn und dcr Guomindnmg gepragt, d1e
ihrcn EinfluB auszuwenen guchte.

Dle

Strcikbewegung
erreichne zmschen' dcm

Juli 1922 and dcm Februnr
1923 111mm

Héhcpunkl. 1n diesem Zenraum gab as
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deg HongkOfiger
fast 100 organisicrte Streiks mit

sch'atzungsweise 300000 Teilnchmem.

Annahernd die Halfte sah sich jetzt be-

reits den liberal-en Syndikaten und der

noch undogmatischen KP verbunden, die

ihrcn EinfluB ausbaute. Erst die gewalto
same Auflésung des Griindungskongres-
scs der Eisenbahnergewerkschaft und die

blutigeNiederschlagung desanschliefien—

den Streiks von 20000 Arbeitem dutch

dieTruppcn Wu Pcifus brachte die chine-

si'sche Arbeiterbewegung in cine Phase

der Uncerdriickung und'Illegalitfit. Inner-

W





g9nommcn,mitmililfirisehcrHfinegegcn
dlc Protesticrcndcn und Schikenden vor—

Zugehen. Am 23. Juni erschossen sic 2.3.

52 Dcmonstrantcn in Kenton. Die Repres—
sion konntcabcrnichlvcrhindcm,daBder
Slrcik auf die Kronkolonic Hongkong

iibcrgriff. Die Schikwcllc war die lfingste
in derGeschichlcdchcpublikChina und

bcgleiiet von cinem massiven Boykou
ausliindischer Waren; andcrs abcr als

wiihrcnd der Viene-Mai-Bcwcgung gab
es dicsmal cine gut organisicrtc Gewerk-

schaflsbewcgung, die es versland, dic

Revolten zu bccinfluBen und polilisch zu

Organisiercn. Die Hilfc dcr Komintcm,

die iiber dic chincsische KP kam, half die

Erfolgc herbcizufiihren, gab aber auch

der KP selbsi cnormcn Auflricb.(16)

Nach dcm Bcitritl der Kommunisten

zur Guomindang im Januar 1927 kam cs

bcrcits im April zum cmstcn KonflikL

Wiihrcnd in Shanghai seil dcm M5112 der

Aufsmnd lobtc und die Rate—Bewcgung

in China suindig an neucm Bodcri ge—

wann, wurdc sich Chiang Kai—shck da-

riibcr klar, daB scinc nationalrcvolutio-

niire Bewegung an ihrc Grcnzc gekom-

men war und cr den EinfluB der Linksra-

dikalcn innerhalb dcr Guomindang nicht

Iiingerzijgcln konntc.(17) Der Karnpfum

dicgrundsiitzlichc Orienticrungdchanei
warscil 1925 immcr Starker aufgcbroehcn

und 2113 auf Wunsch Stalins dcr Fcldzug

gcgcn dic im Nordcn noch wiitcndcn

Warlords begann,wa.rendicK0mmunichn
wcgcn dcs Vorgchcns gcgcn sic im Jahrc

1926 naliirlich verunsichcrt und

arnghnisch.Chiangs Idec war cs sichcr-

lich,die von den Kommunislcn bccinfluBLc
'

Baucmbcwcgung in scinen mililiirischcn

Rcihcn zu inlcgricrcn, dcnn dcren Kampf—

forrncn cnlsprachcn so ganz und gar nichl

scincn Vorslcllungcn vom Machtcrhall.

Chinngs Truppcn slieBcn in eincm Blitz-

fcldzugnach Shanghai vor(18). Dorlkam

cs sehlicBlich am 12. April 1927 zu cincm

Pulsch gcgcn dicRcvolulioniirc in Shang-

h:1i,dic scil dcm 21. Min dic Kommunc

ausgcmfcn hallcn. Das Zicl war,dicLinkc

zu 7chchlagcn. Kommunislcn, Syndikali—

slcn, Anarchislcn und politisch aku'vc

Arbcilcrwurdcn festgcnommcn, Tauscnde

wurdcn besiialisch crrnordct, Hundcrtc

wurdcn ohnc Vcrfahrcn hingerichlel, dcr

noch Wochcn anhaltendc Widcrstand

Wurdc mitWaffcngewall untcrdn'ickt. Das

Blulbad - dzm chincsischc Kronsladl-war

lzmgc geplant, dcnn schon bcim Einmarsch

dcr bcgcislcrt aufgcnommcncn Guomin-

dang-Tmppen in Shanghai war zunéichst

Cine allgemcinc Enlwaffnung dcr Kem—

munarden angcordnct und die polilischc

Bcuitigung eingcschriinkt worcn, und cs

hicll so langc an, bis cs in dcr Stadl, abcr

auch in nndcrcn Orton dcs Siidens keincn

namhaflen Linksradikalcn mchr gab.

Dali dies alles unter der Billigung Sta—

lins geschehcn konntc, derChiang zu dcm

von ihm angerichleten Massakcr nach-

Ufiglieh begliielcwiinsehtc, mag fiufierlieh

daran gelegen haben, daB den Sowjetbe-

ratcm dcr Nordfeldzug wichtiger war, zu

rechtfcnigen isI cs dennoeh nicht - abcr

auch nieht vcrwundcrlich, wcnn der Ver-

lauf des Kronstfidter Aufstands zum Ver-

gleieh herangezogcn wird.

Dcnnoch, die Proleste, die Demonstra-

tionen, die Aufstfindc, sic gingcn weitcr,

cbensc wie die Hetzjagd gegcn die Arbei-

ter und Bauem (19), die sich bereits in

When und Genossensehaflen organisien

hauen. Die Kommunislen abcrzogcn sich

nach vergeblichen Aufslfinden auf das

Land zuriiek, um das V011: aufdcn Dfirfem

der Provinz for ihre Revolution zu

gcwinnen.Einige Pancimitglicder hielten

cs dcnnoeh weitcr mil dcr Guomindang,

andere pléidierten filr den Untergrund. Mao

war mil der Entdcckung dcs Bauern als

rcvoluiionfircm Subjektenischlosscn, den

Kampfvom Land her neu zu organisieren,
was ihrn zun'zichst Endc 1927 den

Ausschlufl nus dchPcinbrachtc. Im Jahrc

1928 exislierte die KPCh prakLisch nicht

mehr, sic muELe ihren 6. PaneikongreB in

Moskau abhal ten , wéihrend sich dieTruppe
um Mao in die Bergc der Provinz J iangxi

zuriickgczogen haue.

Die folgenden Jahre bis zurcndgiiltigcn
Machtfibemahme dcr KPCh untcr ihrcrn

Vorsitzcndcn Mao Zedong im Oktober

1949 sind gclrcnnzeiehnct von Partisanen-

kfimpfcn der rolen Tmppen und Ausrot-

tungsfcldzflgen der Guomindang, die nur

zciiwcise unterbroehcn wurdcn, als 1933

die Japaner in die Mandschurei cinficlcn.

Die militirisch—Iaktisehc Glanzlcistung,

mil dcr sich Mao sein erstcs groBcs Ruh-

mcslblau schrieb und sich zum charisma-

tischcn Fuhrer mausenc, war der Langc

Marsch, den cr am 16. Oktober 1934

bcgann, um sich vor dcr Umklammcrung

durch die Truppen Chiangs zu rcllen.(20)

Wehrcnd dcr Zeit nach dcm Einmarsch

dcr japanisehen Truppen _kam cs noch

1935 zu antijapanischen Demonstratio-

ncn (9.Dezcmbcr-Bcwcgung), die das

lelzte Aufbéiumen dcs chincsischen Vol-

kcs gcgeniibcr dcm militirischcn Einfall

durch das imperialistisehc Japan warcn.

Die Kommunisten fiihrten erst 1940 in

den von ihnen konnollicrlen Gcbiclcn

einc Art Selbslvcnvallungssyslcm und

cine Bodenreform cin, und sic leblcn in

ihrcm unfreiwilligen Exil wie dic Fischc

im Wasserin dcr Hoffnung aufihrcn Sicg,

dcr mit dem Zusammcnbruch Japans am

Ende dcs 2. Weldcncgcs much die Vcrtrci-

bung dcr Guomindang auf die Inscl Tai-
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wan brachte. Noeh in diescr Phase hatte

‘

die maoistischc Bewegung durehaus frei—

hciuicheZiigc und machie sieheinen gutcn
Namen durch ihre volksnahe Verwal-

tungsform. Ihrc Maeht war noch gekenn-
zcichnet vom aufgcklfirtcn Geisl des Wi-

dcrstands; ihrc Struklurcn waren noch

nichtverkrustet und durchdic Machlfragc
korrumpiert. So kennte Mao am Tag seines

Triumphes vordem Tordcs Himmlisehcn

Fricdens erkl'ziren: “Wir sind alle

dberzeugt. dafl diese unsere Arbeit in die

Geschichte eingehen wird, und sie wird

zeigen: Die Chinesen, die ein Viertei der

Menschheit bilden, sind nunmehr

aufgestanden.” (21)
Was dicchinesischcn Kommunisten ans

ihrcm Anspruch machzen, ist cine langc
Historic bceindruckcndcr Leistungcn auf

wirtschaftlichcm Gebict, aber es ist vor

allem cine Geschichlc verbohrter Ideolo-

gic, verratencr Ideale und dcs Manse-n~

mords. Dicse Geschichtekanntc und kennt

nur cine Konstante: den Machtcrhalt.

Haben die Kommunistcn das viclzi-

ticrte Lob vcrdiem, das chincsische Volk

gceinigt, den Mcnschcn fiir cine gcwisse
Zcit den iiuflercn und inncrcn Fricdcn

gcgebcn und winschaftlich fiir cine ge—
wissc Slabilitfit gesorgt zu habcn, so ha-

W





.113

N4»

niiehst an den Prinzipien der franzésisehen

Revolution und dem westliehen Syndi-
kalismus, 1921 wurde er aber der erste

Generalselcretiir der KPCh. (Vgl. John K.

Fairbimk: Moderne Geschjchte Chinas. —

Miinchen 1989 S. 194).
i

7) GmBen EinfluB halten z.B . Ubersetzungen

von Biichern aus der Feder der Sozialphi-

losophen Huxley. Smith und Mills, aber

aueh litemrisehe Werlce von Tolstoi, Du—

mas und vor allem Zola und Ibsen

bceinfluBten die Diskussionen.

8) Fiir die kurzgefafite Geschichte des Anar-

chismus in dieser Zeit vgl. u.a. Daniel W.

Y. Kwok: Die anarchistische Bewegung.
In: Peter J. Opitz (Hg): Chinas groBe
Wandlung. -Miinchen 1972. S. 146—162;
Robert A. Scalapino u. George T. Yu: The

Chinese Anarchist Movement. Berkeley
1961 (Reprint 1980) u. Klaus Haag: Wu—

cheng-fu chu—i. Die libeniire Bewegung in

China in der ersten Hiilfte des 20. Jahr-

hunderts. In: Graswurzelrevolution. Nr.

136. September 1989. 5. 12—14. Fiir cine

kurzgefaBte Einschiitzung des zeitgenfis-
sischen Bezugs vgl. Klaus Haag; Manuel

Yemeer: Gegen den Strom. China. Korea

& Japan. Libertfire Traditionen und Per-

spektiven. In: Trafik. Nr. 28. 2/1988. S.

25-38. Ein umfangrciches historischcs

Werk iibcr die Geschiehte freiheitlicher

Bewegungen in Asicn (China. Japan.
Korea, Indien) befindet sich unter dem

Tilel “Der Hahn, der im Dunkeln kraht"

durch den Autor des vorliegenden Buchs

in Vorbcreitung.
9) Zit. naeh Daniel W. Y. Kwok: Die

Bewegung fiir Neue Kultur. In: Peter J.

Opitz (Hg): Chinas gmBe Wandlung. —

Miinchen1972.8.187—219.A.a.O.S.209.

10) Zwischen 191 6und 1926 gabcs vicrgroBc

Gmppen unter den Warlords. die im Nor—

dcn und in Mittelchina ihren EinlluB aus-

iibten: :1) Die Anfu-Gruppe unler Duan
Jirui;b) DieZhili-GruppeunterWu Peifu;

C) Die Nationalannee von Feng Yuxiang

(ab 1924) und (1) Die Fengtian-Gruppe
untcr Zhang Zuolin. 1918 setzte sieh zu-

na'chst die Gruppc um Duan Jirui (lurch,

die aber 1920 von Wu Peifu geschlagen
Wurdc. Ab 1921/22 km cs 7.11 AbSPall‘m‘
gen dcr oben erwiihnten Gruppcn und

dadurch zu neuen Kriegen. die erst nach

1926 dureh die sukzessive Befriedung
durch dic Guomindang ihr Ende fandcn.

11) Ffir eingehendere Auskunft vgl. Michael

Gasstcr: Chinese Intellectuals and the

RcVolution of191 1. -Sealtle 1969 u. P616!

Weber-Sehiifer: Die republikanische
Bewegung. In: Peter .I. Opitz (Hg-)2 Chi'

nas ETOBe Wandlung. -Miinchen 1972. 5.

82-114.
12) DCFCXponiertesleStreikfiihrerwareingc-

wiSScr Liu, dcr zur Gehcimgescllschaft
def Lao Jun gchijrle. Nach dem Strcik, dcr

m“ kurz, dauerte und gewallsam unter-

driiCRt wurde. wurde Liu verhaflet und

hinnghlet. (Vgl. Deng Zhongxia: An-

tanZilderchinesischenArbeiterbcwcgm'lg-

1919—1926. -Rcinbek 1975. s. 18).
13) Indirektcfinnertandie Situation dchcrg-

lcule in China cine avamung dcs W3"

lircn Autors Ba Jins mit dem Titel Sha—

ding. die er 1932 verfaflte und die dem

Betrug der Bergwerksbeu'eiber und der

Hoffnungslosigkeit der Betrogenen ein

beredtes Denlmia] setzt. (Ba Jin: Shading.
-Frankfun/M. 1981). .

14) Vgl. fiir den ganzen Passus Chow Tse—

Tsung: The May 4th Movement. —Cam—

bridge/Mesa. London 1960. (Don vor

allem dieChrmologieim Anhang fiireinen

kurzgefaflten Uberblick).
15) Vgl. fiirden Passus var allem Deng Zheng-

xia.‘ Anfiinge der chinesisehen Arbeiter—

_ bewegung.19‘19-1926.—Reinbek 1975. 8.

34-52 und Peter Sehier. 'Die chinesische

Arbeiterbewegung. In: Richard Lorenz

(Hg): Umwiitlzung einer Gesellschaft. -

FrankfilrL/M. 1977. S. 257—350. A.a.0. S.

295ffsowie Jean Chesneaux: The Chinese

Labour Movement 1919-1927. —Stanford

1968.

16) Vgl. Deng Zhongxia: Op. zit S. 130ff.

17) Vgl. fiirdiese Theseund die naehfolgenden

geschichtliehen Ereignisse Manfred Hinz

(Hg): Rite-China. Dolmmente der chine-v

sischen Revolution. (1927—31). -Frankfurt/

114.. Berlin, Wien 1973. S. 700011 (Vor-

wort) und S. Sff.

18) Die Truppen marschiertcm aber zuniichst

nicht in die Stadt ein, sondem sahen zu.

wie die dortigen Auseinandersetmmgen‘
zwischen den Aufstfindischen und dem

Warlord Li Baa Zhang verliefen. Letzterer

lieB wéihrend der Kampfhandlungen Tau-

senden von Mensehen die Kopfe absehla—

gen und sie wie Trophfien auf Stangen

gesteckt dureh die StraBen tragen. Die

Arbeiter Shanghais emberten ihre Stadt

allerdings zuriick. tmd erst in diesem

Augenblick riickten die Guomindang—

Truppen in dieStadt vor. Vgl. VictorSerge:

Die Klassenkéimpfe in der chinesischen

Revolutionvon 1927. -Frankfurt/M. 1975.

S. 79ff u. Siegfried Kogelfranz: Die Bar—

baren — unbedeutend und widerwiirtig. (Teil

II). In: Spiegel. 26.6. 1989. S. 120.

19) Allein in Human brachte ein mit Chiang

verbiindeter Warlord mehr als 330000

Bauern um.

20) Vgl. fiirdieausfiihrlicheGeschichte dieses
.

langatmigen,entbehmngsvollenund stra-

tegisch auBemrdentiich eindrucksvollen

Marsehes von immerhin 10000 Kilome-

tern u.a. Dick Wilson: Mao Tse-Tungs

Langer Marsch. DerUrsprtmg der Volks-

republik China. -Miinehen 1971; Claude

Hudelot: Der Lange Marseh. -Frankfun/

M. 1972 sowie Dieu'nar Albrecht u. Dirk

Betke (B63111): Aufdem Langen Marsch.

1934/35. Die Wende in der chinesischen

Revolution, von Teilnehmem crz'alhlt, in

einer Auswahl von Dietmar Albrecht und

Dirk Betke. Berlin 1976.

21) Mao Zedong: "Dar ehinesische Volk ist

aufgestandenl". (21. September 1949). In:

Dots; Ausgewiihlte Werke. Bid V. S. 11-

15.A.a;0.S.13
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Class War das Seibstvemauen und die

Autonomic, die Initiative und Solidarih’it
unter den Lenten aus der Arbeiterklasse
zu verbessern. Standiges Gejammere da—

riiber wie schrecklich alles sei, ist nut de-

primierend und langweilig und ennutigt
den Refonnismus (wiez.B.GrlinePolitik).
Wir wissen, daB — gleichgfiltig wieviel

Reformen auch gemacht warden, — die

herrschende Klasse, direkt oder indirekt

(2.13. kulturell) unset Leben kontrollieren
wird. Sie wird nach wie vor dariiber

bestimmen, wo und wie wir leben und

arbeiten und zum groBen Teil auch da-

rfiber, was wir denken. Jenseits von cin-

facher physischer Gewalt, behenscht um

die herrschende Klasse dutch Demorali-

sierung und Befriedigung, indem sic Apa-
thie herstellt, uns unsere Idenfilfitals Kias-

se raubt und indem sie Voruneile jeder
moglichen Art errnutigt und begiinstigt,
um uns zu spelten. Dutch unsere Propa-
ganda v‘ersuchen wit das zu bekiimpfen.

Drei Elemente spielen eine zentmle

OHMy 60D!

WE'RE DOING

IT wE’KE

FUCKIN’DONG
Am-nafiflfijefu'hDHg

A

A

A

Rolle: Humor, Populismus und Gewait.

Einige Leutc haben gesagt, deli die An

und Weisc, in der dieZeitung geschrieben
ist, bevonnundend sei -— das ist Schwach-

sinn, natiirlich sind viele Leute aus der

Arbeiterklasse in der Lage intellektuell

anspruchsvolle Texte zu lesen — und Class

War zielt auf dicse genauso wie aufjene,
die dazu nicht in dcr Lage sind. Humor ist

wesentlich fflr die Zeitung. erstens wcil er

den Lenten Lust darauf macht, sic zu

lesen und zweitens, weil es der beste Weg
ist, unseren S landpunkl zu verdeutlichen.

Humor ist eine starke Waffe. Sic L’iBt un-

serc Feinde ldcherlich und wenigcrmdch-
tig erscheinen.

Politik ist nicht vom Alltagsleben zu

trennen, sic ist Teil des Lebcns. Der Ge-

danke, daB Politik langweilig and crust

sein muB, ermuntert uns dazu. das zu

vergessen. Das Argerliche an den meisten
linkcn Blfittem ist, deli sic sich schwierig
und langwcilig ausdn'icken. Es gibt einen

4 2

Grand defiir, wamm dieLeutegememm
Sum: (=BILD) tween. Dad liegtniem da-y
ten wed die Leute dumm mad igndmmj
sind, eondem dammdeli sie meistens eieei
leichte und unterhaltsame Lekdire bevema‘
zugen, Dee soil nun nicht heifien.‘ deli» die

"Sun“ keinen Schwaehsinn verbreiteu
wtirde. Das 5011 nut eagen, deli wieldaffir

spricht, das zu pmduzieren, wee einfach”
unterhaltsam and leicht zu Ieeen ist, und‘
sosolite Class War seirt, wenn wirwallet],

‘

dali die Leute es lesen.

Class War scheut nicht var Gewalt
zuriicic. Es pmpagiert offene‘Klassenge-
wait —- aufder Basis ties Gedenkehs, dali
viele Lame einen gemeinsmnen Feind

bekmmpfeu. Wir schaffen in der Zeitung
:Offentiichkeit fiir Laure, die zurfick»

ashlagen. um zu eeigen, deli enemas

andauemdpaseiertfmnaflen anderen wind
dag ignoriert oder marginalisiert). Wit
wollen zeigen, dafl es funktionjenum den
Lenten deg Eelbswertrauen zu geben, den

Kapimiismus und den Stem anzugmifen.
Allies inallem wird die hemhende Klee
5e nichl einfaeh abueten and ihm macht

aufgeben — Wir warden sie ihr nehmeu
mfissen.

mew. THE Meters OUT
GET THEM OUT 05“ 0UP! GGMMUNWES l

CLASS
PC sex we mutton 53 mm

Darfiberhinaus‘pmduelerenwireiniges
an Propagandamaterial fiir die Leute, die
Class War gelesen habenund mehr fiber
das wissen women, was wir denken «

etwasdavon liestDugemde! Uneere them
relische Zeitschrift "The heavy etufi“
erscheim regelmiiliig und hehendelt ak~

«An

tuelle Emignisse and ‘Ausgaben mil; mehr
1

Tiefe ale dies Class War tut. Derdberhin»
aua gibt es ”Unfinished Busineee”, ein
200 Seiten Buch, das sieh mit der aktuel-
ten Situation, in der sick “mere Klasse

befindet, wie sie dahin gekommen ist; und ‘

wie wir ans dc: Vergangenheit lemeu

kdnnen, um die Gegenwart zu verandem

besehiiftigt.

Wir sind Class War

Die Class War Fademtien hesteht ans

nonnalen MenschenmirsindkeineSpim 3

ner oder abgehobene Linke. Unsere Poli-
‘

iii: i5t Gemeingut and kempmmiliios,
keine intellektuellen Spinnereien von

:

Universltmspmfeseomn. Wir sind em»
‘

schieden der Ansieht, deli AIltagsleben
und Politikgieichwertigsind. Wenn define

Politik nichtTeiIdeineseflmgsiebenaist, ‘

dann ist sie wertles. Unsere poiitischen
Aktiviutten mfissen mi cine iojihrige
Heusfmu genausooflen seiu, wie ftireinen

40jdhrigen Bergmann Oder fitr einen
Hemmer.
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.Rloiig brachtcn wir unler dcm Motto

élashszj-gamm
the Rich“ mil dcm Ex-

Spruch
dngcr Joe Strummcr cine an-

Dies SSTIOHC’ nanonalcTouraufdieBeine.
Class 1;),

LC dazu dxcnen die Politik von

lion libear]und
den Namen der Organisa—

dasbisl
ra 1

bekannl _zu
machcn. Es war

Kam aanggrobtefirexgnisodcrdiegrofite
ibegfifcnc’ d1e.vo.n Anarchistischen/

Veransm]? Organisanonen in diesem Land

WUrdc d
c{Worden ISLIm Friihling 1989

und denT/ml begonnen, die Herstellung

SSem Vermeb
von Class‘ War zu ver—

mommiéh
On

emcrn aehtsenlgen, zwel—

unsm eincn Ersche1ncn,entw1el:<elten w1r

Wéchcnu‘cr}? sech7ehnsexugen,1m sechs-

den f
_IC en Rhytmusherauskommcn-

' f‘rblng Elan.

.Wcugchendc Berfihmtheilcrlangledic
Oderalion nach dcn Poll-Tax-Krawallen -

£1960 33):? falgar-Square, we die Polizei

laUSendc
Vcl’dlcmc Nlcdcrlagc durch

and cin ‘l’On’Leulen
aus dem gesamtcn

Uasl 7u Sdccken muBtc..In starkem Kon—

nMiliLQImu <2; Llnken, msbcsondere
zu

den Kra
, 1e Sleh alle beellten Sleh von

Crkliinc c\tvallmachern zu distanzreren.
adio uni: sprecller der Federation 1m

"WOFkin Clm
Femsehen, dlese selcn

Ware“ Wii
lass Heroes“. Dre Medlen

lamcnlari VlOr
den Kopfgeschlagen, par-

und es ka

SC 1c

Anfragen wurdcn geslellt

im Ob”?
SOwohl

nn
Unlerhausalsaueh

War.
3115 zu Sllzungen fiber Class

chésliirdcirnrllationalen Konferenz in Man-

FGdCrarion ~Herb-st 1.990, cmsehred drc

MilglicdsbclngMnglledsorgamsauon
mll

allung 7

enragcn und ciner klaren

Schiean ‘8” 'Wcrdcn. W1r hallen uns ent—

ccn dCTFGdO
LU

.handeln, um dxe Ressour-

manu fags
Crauon wxrknngsvollerausam—

"aliOHaICn an, 'un's
7u cmcr effekuveren,

um cin
rgdmsauon zucnlwnckeln und

mehr an Demokralie durch die

“@123: ‘DCng-ierten und offiziellen

uf d
Clnaufuhrcn.

SChaffu”cmd SICgesmarseh, der die Ab-

517.19g]
erPoll-Tax fexem some, Ende

F5derau‘on’ War der Block dcr Class War-
mil Uns ma, mil-musenden von Leuten dlc

grfiBtc, selfschlcrt §1nd, dcr mil Abstang
(Trolzkim

r 7‘Um Arger von ,,Miluam

01i2ci “b911, Anm: d. SF-Red.) und der
Wilran l _"1gcns, dxe gcdacht hallcn, sxc

"crbCI unter sich bleiben.

74VOTE*F0R3,Q’
‘

VWWIARE a.

UNGOVERNABLE

THE WORKING

BACK'
‘

' ‘

Zusammen mil Basisgruppcn gegcn dic

Poll Tax und Gefangcnenhilfsorganisa-
tionen hat die Federation im Juh

19(191
'

fol reichenAkljonstaggegcn
1e

Omen or g
'en,wobciPoll-Tax-Strafbefehleorganim

Strafbefchlc im ganmn Land gcsammelt

und vemichtet worden sind.

International wurde Class War zu Be-

ginn des Jahres 1990 mit der Eantchung

neuer Gruppen in Europa und den USA.

...[Bei der inlernationalen Konferena
1m

September 1991 nahmen so untcrsehled-
liche Gruppen wie die itallemsche Auto-

nomia Operaia und griechlsche Anarem-

slen tell]

Was wir tun

Class War-Fodcration

rt auf alle denkbaren

aupnen wirauch nichL

en ,Panei“ Oder die

43

Nalfirlich hat die

nicht die Antwo

Fmgenparat,dasbch
Wir sind kcine neu

Fuhrer in Wartestellung. Anders als die

restliche Linke betrachten wir normale

Angeho'rige der Arbeiterklasse nicht als

himlose, folgsame Schaflein ohne eigene

politische Ansichten, die wir nur aus-

wahlen und mit unseren ,,iiberlegenen“

politischentheorien schulen miissen. Wir

glauben, daB nonnaleLeutebereits unsere

Ansichten teilen: Das MiBLrauen gegen-
fiber Autoritéiten und den HaB auf die

privilegierte Elite. Die Rolle unscrer Pro-

paganda ist es, dieseAnsichten zu fordem
und zu entwickeln.

Unsere Propaganda unterscheidet sich

grundsatzlich von der anderer politischer
Gruppen. Wéihrend die Linke fiber Un-

rccht und die Allmacht des Staates jam-
men und klagt, wirre Theorien verfaBt
und die in die Jahre gekommenen Schrif-
Len obskurer Intellektueller aus dem 19.
Jahrhundert druekt Oder sich auf den

,,AufbauderPanei“konzentn'ert, versucht

m



Wir verlangen keinen Zeiwngsverkauf
um '6 Uhr frfih vor den Fabriken in eisiger
Kane odor 24-Stunden-Aktivitmen (end-
Iose Treffen new.) Class War int nichl

arrogant wie die Linke oder Euer Lokal-

politiker. Ia, wir haben Ideen und wir
stehen konsequent hinter unseren An-

sichten, abet wir glauben nicht, dad wir

perfektsind. Wit schieben keine Theorien
vor und sagen, daB wenn nurjeder ihnen

wortgetreu folge, alles gut werden wiirde
und die Sonne dann fiir immer scheme!
Unsere Polizik entspringt aus unserem

Leben und aus der realen Welt. Sie ist eine

Notwendigkeit, keine Theorie.
Class War is: nicht die einzige ,Jinke“

Gruppe, die die Tatsache anerkennt, dafl

Angehdrige der Arbeiterklasse poliLiSch
sind (weil sie es sein mfissen). Es wird nur

in andere Begriffe gefafit ads bei den inlet-
lektuellen Schwfitzern innerhalb der Lin-

ken. Wir glauben, dafl es. richtig und eine

Notwendigkeit ist, (1213 do Gmppen sind,
die der unseren fihnlich sind und [133 65

immer eine Debaue geben muB. Wei! wir

eine Gruppe der Aubeiterklasse sind und

weil undere Polilik von don komml, sind
wir in der Lage, Leute ans der Arbeiter-

klasse, die noch nicht politisch sind Oder

andere Ansichten vertmten zu respekderen
und mi: ihnen zusammenzuarbeilen.

Wie die Ffideration

funktioniert

Wit arbeilen auf der Gmndlage cines

foderalistischen Systems — alle kommen

zusammen, um gemeinsam abgestimmte
Ziele zu erreichen. Die Federation ist eine

Mitgliedsorganisadon,mitMiLgliedschaf-
ten, Beitrfigen und gewiseen Verpflich-
tungen, wie etwa das Verslfindnis und die

Verbreitung der Politik der Fdderation
und ihrer Propaganda. Wir haben eine

Satzung und von den Mitgliedem wird

erwartel, diese anzuerkennen. Die Fede-
ration umfaBt LeuILe, die sich selbst als

Anarchislen, Kommunislen oder Soziao
listen bezeichnen wfirden. Aber was Wich-

tiger is: als diese Bezeichnungen, Est was

die Lcute wirklich denken mm! was sie

zusammenbn'ngt.
Wie wir bereizs fniiher gesagl haben, ist

der Fdderalismus cine Methode sich zu

organisieren, die einen gToBen Grad an

Freiheit fur Gmppen und Einzeh‘nitglie~
der innerhalb einer bred abgestimmten
politischen Basis beinhaltet. Diese Frei-
heit wird lediglich dadurch begrenzt, daB
alles was ein Einzelmitglied tut Auswir—

Wenn die Ffidemdon als Ganzes Em-

seheidungen trifft, die die gesamte Mit-

gliedschaft beneffen, so on die das auf

den halbjdhrliehen Nationalen Konferem
zen. Jedes Mitglied hat eine smnme,
niemand hat mehr zu sagen als irgend-
jemand anderes —- wir sind nfle gleioh; e3

gibt keine ,,geheimen“ Fflhrer. Enmchei-

dungen mdgen heiB dehattien werden,
aber am Ende des Tages warden die Em-

scheidungen der Konferenz genoffen. Von
den Mitgliedem wird dann erwartetzuzu—

admmen, tun sie dies nicht, so stem ihnen
frei zu gehen—wir sind keine vertrfiumten

LiberaIen! Wit bezeiehnen (133 ads meo—
redsehe und taktische Einheil. es ist (135‘.
was uns zu ciner wirknngsvoltlen Kraft
verbindet nnd uns damn hinden an ver-
schiedenen Linien endangzuhangeln. die
in Opposition zueinander stehen und mil
der Selbstzerstdrung der Fddemdon en-

den.

Die nationalen Konfcrenzen sind die

Insmnz, die die wesendiehen Entschei-
dungen der Fdderation trefl‘en. Zwischen
ihnen wird die alllfigliche Arbeiu dutch

regelmiifiige Treffen des nadonalen Dele-

gienen-Komitees bewerksteliign. Mit-

glicder und Grunpen vertreten sich selber

Oder enlscnden Delegiewe. Alle Delegier—
ten 3in unmittelbar absetzbzu‘ dutch die-

jenigen, die sic reprfisentieren und 3in

die-sen Rechenschaft schuldig. Niemand

KICK TIM TQHIE$ mm

W

‘

imasoWAR

besem einen pennanemen Poem inneljr-
halb der Federation, Poeitinnen wie etWa
die eines Sekrewrs. Hemnegebem, Orga—
nisame new. when mindemens zweimnl
im Jahraufnnaemn ”modeledKonferen-
zen w:Wahl. DieFederation veransmlmet
ebenfalis regelmnfiige Woehenend-
schulnngen um an diskntiemn and szieih
fonmbilden. '

Die Federation in in geographiecho
Regionen unterteilt, wobei dieMitgfieder
and Gmppen die ”when; besitzen and
emuligt werden, ei’ne eigene regionale
Organisiemng mist; eigenen Kampegnen,
Konferenzen andEehrifien now. an echoi-
fen.

i
Wie Dn when kennel: legen wir den

Sehwemunkt and? Grower} wad Mitglielr
der, die so vie! wie moglieh ens eigenoir
Kraft handein. Die zennnle KenImIIe (fer
Linken fist weder {ya-1mm einnvoll noel?
is: sic in der Lage den, Knmnf dmum min
fomen. eine Mbeimemewegnfiag no nehaf»
fen, die den Mohammad mhlagen
wird. (...) 1
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iibersetzt van Monika Kern
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gckzglrlfriingcr gcgem‘ibcr dem Original

013 l’hcav’ Swag—C1055
Warwiirdeihn

sick 0]; 2 yT {luff bczcichnen, — versteht

1 11(2an
‘

.C‘Iderpalriarchalskritik, Teil

5pm,,
w”

ante,— dem 'I'itel "Der Ur—

nach ides
N'ls _ oder Auf der Suche

schafiu
m Hrs/7r1mg miinnlicher Herr-

ma

‘" SF-26, 4/87 sowie in der

verb-flag:fZFemi-m'smvaOndemwmter
erhiiIIIiCh_)C

L Bc'derrunemsmdnoch

Di

dicigoxggglcztigkcn,dicdurch Lien Tire:
Ohnc Absicm;

USgcdruckt Wird, ist mchl

“10:33::0? £51, .dcn physischcn Ort dcs

tern V0111}: SIZWISChcn dcn Gcschlcch-

son 1‘0ch (33'9"
an zu bcschwiircn, (i215

sisldicgcn‘
d’c mcneciilichc Anatornlc.

dcr die BCT_UnVcrrneidlicthnterse11-Icti,z
Und “Wcibll‘dcr3, Kalcgoricn “miinnlleh
an dag

“3h produzicrl hat, die srch

gcsamic Gcbicl von sozialcm und

Betrachtungen zur‘Ge-
schlechtsdiversitfit

(“gender diversity”)
‘

van Rosella di Leo

‘

bolischem Raum auswirkcn. Dennoch

leichzeiu'g game vorschlagen,

daB cs cinen wcitcren On gibt, in dem

Diffcrcnz (und nicht nur Geschlcchtcr-

differenz) gicicherrnchn unvermcidbar

ist: das Reich einer Metaphorik, wo der

Unlerschicd sowohl Wen als auch Be—

dcutung erwirbl. Das beabsichtigte Ziel

ist daher, einc effektivere Definition die—

ses Ort zu formulicren, ohne den An—

spruch, Lésungen zu liefem, sondem

vicimehr zu versuchcn, konzeplucile

Problems auszu-weisen, die im Herzcn

dcr Gcschlccth-diversitfiz liegen.

In dcr westlichen Gesellschaft (1) is:

die vorhcrrschende Interpretation von

Differcnz negativ aut‘gmnd der powntiel-

lcn Gcfahr, die sie fiir die KonLrolle des

hicrarchiSchen Prinzips darstelit, auf

welchcm unsere Gesclischafl begrfindet

ist. Die zugrunde liegende Logik dieses

Prinzips zielt auf beides: Vereinfachung
und Glcichférmigkeil, and zwmgt somit

45

sym
wiirde ich g

ORT DEF
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Photo: Hacky Hagemeyer/Fransparem

cine _andersartig unbeherrschbare Vie!-

férmigkeit in legitimierte soziale Modelle

Unterschiede werden geahndet, da eie
nicht entlang dieserLogik verlaufen. Und

dieresultierendenreduktionisu‘schenMo—
delle werden daher durch das Gegensatz-
paa: Unterlegenheit/Uberlegenheit ge-
'ordnet.

Ungeachtet dieses vorherrschenden

Kenzepts von Differenz beginnt in ‘be-
stlmmten Sphéiren zeitgenfissischen Den-

kene eine positivere Bewertung Baden zu

gewmnen, Dank dieses Bruchs der Meta-

phorik,der unsere Aracharakterisiert‘ ein

Bruch, derjetzt einen neuen und kohéiren-
ten ProzeB eines Bedeutungswandels er-

lanbt. Diese Neubewertung von Differenz

(rile einigeder fundamentalen Annahmen
emer hierarchischen KulturinFrage stem)

eriiéilt (lurch die Lheoretischen Beitréi e

mindesrens dreier verschiedener Deni?
erémungen Nahrung: Die Reflexionen

.

zu Geschlecht (“gender”) und dem (Sko-



logisehen Denken haben beide das Prob-
lem der Differenz zum Zentrum ihrer

Begriffsdefinitionen gemacht, wie auch
der Anarchismus, in welchem Differenz
ein fundamentales theoretisches Element
darstellt. Es ist die Wechselbeziehung
diescr Stromungen, die eine vielgesieh-
tige, anti—hierarchische Kulturemnchsen
léiBt, die Fdhig ist, Herrschaft auf einer

globalen Basis herausznfordem.
Dicses Ziel zu erreichen, wird bestimmt

nicht einfach sein, abet es setzt eine
Revolution der Begriffe voraus, die sich

gerade auf die Fundamente westlichen
Denkens iibefltauptauswirken wird. Daher
scheint es wert, diese kognitiven Muster
kurz zu betrachten, die durch unsere

Gesellschaft in weitem Mafie fibernom-
men wurden und die beiden Kategorien
“m2nnlich” und “weiblich”, mil denen
wir uns beschdftigen, grundlegend beein—
fluBt haben.

Ausgangspunkt ist die inherent mythi-.
sohe 8 truktur menschiichen Wissens. Wit"

konnen Realitét nu; durch das Medium
unseres symbolischen Universums waitr-

nehmen und somit, dutch sein Sehaffen
von Mythen. Die Menschheit kann aus

ihrcn eigenen Mythen nicht ausbreehen,
sic kann sie weder exorzieren, noeh kann
sie sie auf Distanz halten. Wiilkfirliehkeit
scheintdahereine Basis und unausweich—
lichcs Charakteristikum menschlichen
Wissens zu sein, wenngleich jede Kultur
fiir sich beanspmeht, auf objektiven Kri-
terien zu basieren, die als solche our in-

nerhalb dieses spezifischen Kontexts

wahrgenommen werden.

Ein weiteres bedeutendes Element des

Wissens, das zu ein und derselben Zeit

dessert Fundamente legt und seine Gren-

zen definiert, istdas Auftauchen des Selbst

(“self"), mit seiner unvermeidbaren Fol-

ge, des Auftauchcns des Anderen. Dieser

ProzeB bem'fft sowohl das Individuum als

auch die Spezic als Game. 80 wie das

Kind seine Einzigartjgkeitentdecken muB,
so muBte die Spezie, im Prozefl des Wis-

senserwerbs, das “ozeanische Geffihl"

(oceanic sentiment) preisgeben, um

SelbstbewuBtsein zu eriangen. Sie muBte
sich unterscheiden von einem groBen
Ganzen, das in seiner Totalitéit unbegreif—
lich ist. Die Erscheinung von Wissen bringt
somit eine Distanz zwisehen dem Einen
und dem Andenenmitsiehund,wieCorne-
lius Castoriadis es nimmt, sieht sieh die-
ses Selbst immer als das Zentrum der

Welt.

Die Erscheinung des Einen und des

Anderen repréiscntiert daher den Uber—
gang vom Chaos zum Kosmos und den

entsprechenden bedeutungsgebendenPro—
268. ES ist fiir das Auftauchen einer Herr-

sehaftskultur nur typisch, daB dieser Pro-'

zeB in einen Unterjochungsprozeli trans—

fonniert wird, und daB das Wissen des

Selbst eherzum absoluten denn zum will-

kiirlichen wird. (...)
Es ist ein entindividualisierendes und

wirkungsloses Denksystem, das ein obje-
ktives Wissen postuliert, welehes aufeiner

Nebeneinanderreilmng win Intellekt und

Emotionen basiert. '

Ebensowenig ist Wissensehaftsrationa»
litfit frei von Geschlechtszuweisungen:
Eineder Haupterrungensehaften demeuen

feministischen Kritik war das Freilegen
dieser mfinnlichen Etikettiemng in einem

Denksystem, das beanspruchte, geo
schlechtsneutral zu sein. Die wissen-

sehal‘tliche Metaphorik basiert auf sol-

ehen fundamentalen Unterteilungen zwi-

sehen Geist und Korper, Tinnszendenz

und Immanenz, Intellekt und Emotionen,
die alle an der grundséitzlichen Unter—

teilung fiihren, auf der nnsere Weltbild

beruht: diejenige zwischen Kultur und

Natur. Ein Gcsch lechtscharakter (“sexual
character”) wird dann diesen Unter-tei—

lungen zugeschrieben, wo Mfinnem (de-
finien als objektiv, nicht emotionai, ab-

strakt) wissenschaftliche Mentalitiit zu-

geschrieben wird (und teehnische Féthig—
keit, in einer Welt, die anf der Basis von

teehnologischem Fortschritt beurteilt

wird), wiihrend Frauen (definiert 315 sub—

jektiv, emotional, konkret) Charakleri—

stika und Folder zugcwiesen warden, die
der herrschenden Rationalitiit fiuflerlich

sind (2).

Photo: Hacky Hagemeyer/I‘mnsparent

DieAbmrditfitsoleherkognidven Smk:
tmen liegt in der Marginalisiemng nieht
nureines Geschlechts(“gender”) sentient
ebenso von einigen operativen until iogii
sehen Prozessen.‘ die dent mensehlichenl
Denken eigentiimiieh sind. Wehrend
Wissenschafisrationalittit - quentitativ
nusgedn‘ickt - einen benfiehtliehen Grad
teehnoiogiseherEnlwieklnngerlnubt, halt
- was den Punk: der Qualitfit benifft - die

Pdvitegiemng von bestimmten Prunes—
sen fiber andete tatsfiehlieh die Spitfire
mensehlicher Ffihigkeit limitiert. Es
seheintdahernotwendig,dieintellektuelle
Hegemonie noch einmal an betraehten,
wie sic von der Wiesensehaftsrationalitfit
proklamiert wird Lind eine Nenkompo-
sition mensehiicher kognitiver Muster zu

postulieren, die fiber die hierarchisehe‘
unddichotome (s.v.)Logik ales wesfliehen
Denkens hinausgeht. (...)

Es ist nicht nur cine Sacha: (let Neuord~
nung von Emotionen mid Intellekt son»—

dem aneh der Uhemindung tier Teilung
zwisehen dem Einen/Subjelct and dem

AnderenfObjekt. Dies soil nieht vorsehla»
gen, daft der Eine authoren mull, der
zentraie Punkt des kognitiven Prozesses
zu sein (ob des Individuums Oder der
Spezie), sondern dafl tins Bewufltsein des
Selhst sieh nicht in einem gemhlossenen
System heiinden muflt mil; item Kinemnls
dem absoluten Zentmm, sondem wiel-
mehr in einem offenen fiystem, in dem es

Teil eines komplexen Systems won viel»
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ngcmrj‘éugl’dnung menschlichcn Den—

dCSZUgmndCS-halb
mit dcr Neuordnung

Natur/Kuh
e hegendcn Gcgcnsatzpnares

WindUn dUr begmncn und mitdcr Uber-
Uns diciigic

CF

Verwandtcn Konchtc, die

Sowohl dfarchlsche Kulturaufcrlegt
hat.

en’schafllc
anarchistische Analyse von

rinzip Vonals aucli das organiswi'cndc
aum Wic d§ymbolisohcm

und sozxalcm

SOZialér 0k
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lheoreuschc Teilhabe von

Wandtsch [010g10(3),
die die nahe Ver—

Mensch liclzwmchen
dcr“Hem§chaftvon

11nd die ”UHF
Mensch" (“man over man”)

Natur(“d C_rrsohaft von Mensch fiber

ans Lichlomlnauon
ofman

over natnre”),
Proms f

gcbracht habcn, smd fiir diesen

"“dflmcnlal. Die feministische

Kritik hat ein paar wichtige Konzepte zu

dieser Analyse angewandt, indem sie die

Katcgorien von “minnlich” und “weib-

lich” einfiihrte. (...)

Sex und 'Gender

An dicscm Punkt wfirde ich geme cine

konchtuelle und terminologischeUnter-

scheidung ziehen, die fiir weitere Refle-

xionen niitzlich sein kann, auch wenn das

riskiert, den Gegensatz zwischen Natur

und Kultur neu nenusteiien, den wir ge—

rade kritisiert haben. Es betrifft die Be-

griffe “Sex” und “Gender”. Speziell im

Italicnischen, aber auch in vielen anderen

Sprachen, wird der Gebrauch des Begriffs

“Gender” (Geschlecht) fast ausschlieB-

lich auf die grammatische Struktur be-

grenzt, anstatt den weiteren Gebrauch zu

besilzen, der sich aufsolche spezifischen

Attribute bezieht, die durch jede Kulturin

Katcgorien von “minnlich” und “weib—

lich” zugewiesen wird, beginnend mit den

sozialen Rollen und deren verwandten

Verhaltensmustern. Der Begn'ff “sex”

besitzt aufder anderen Seite verschiedene

Bedeutungen, einige davon bcziehen sich

auf die biologisehe Tatsache, anderc

wiederum aufdie kulturelle Ausarbeitung

derseiben: eine Uberlappung, die den

Bcgriffhochstdoppeideutjg gemachthat.

Es schcint wflnschenswert, den Gebrauch

dcr Begriffe zu verandem, “Geschlecht”

(sex) fiir solche Bedeutungen zu gebrau—

chcn, die sich aufdas biologische Faktum

bezichen und “Geschlechtscharakter”

(gender) fiir solche, die soziale Rotten
und soziales Verhnlten beneffen. Diese

Untcrscheidung mag ziemlich kfinstlioh
scheinen. Aber fiir den Moment wird Sie

helfcn, die Diskussion zu klfiren.

Diese konzeptuelie Verwirrung ist der

palriarchalen Kuitureigentijmlichfiie sioh
auf die Anatomic berufen hat, um die

soziale Bestimmung der Geschlechter zu

rechtfcrtigen. In diesem Zusarnmennimg
erscheinen“mé’tnniich”und"we1bhch

als

Kategorien, die nicht durd’l‘ Kulmr son-

dem durch Natur definiert 51nd (4).
.

UberraschenderWeise
weirden diese

archalcn Konzepte oft in der Unter-

Geschkmht (“gender) ver-

on einigen feministischen

Stromungen durchgefiihrt werden. Pie
Deflnitionen von “manniich” nnd wed)-

lich" bleiben wesentlich unverandert, we

die Paanmgen von Frau/Nam und Mann/

Kultur zeigen. Es ist die Zuweieung Yon

Wert,dieumgekehn
und modtfizxert

wud.

Das “mannliche” ist noch die Sphiire von

Transzendenz und objektiver Vemunft,

wéihrend das “weibliche” weiterhin die

Sphare von Immanenz und Emotionen

ist' aber letztere werden mit posmven
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patri
suchung zum

wendet, dic V

Wenen ausgestattet. Dieser unerwartete

Triumph “ewigen weiblichen Geiets”

offnet den Weg in einen fragwiirdigen
Spin'tualismus mit starken mystiselten
Tendenzen. Geschlechter scheinen doch

wieder an gegenséitzlichen Polen zu sein,
und es ist das biologische Geschlecht

("sex”), das ihre Rollen, ihr Verhalten

und ihre Sensibilitfiten detenniniert (S).
Diese Ansicht ist teils eineReaktion auf

denjenigen klassischen Feminismus, der

die UberlegenheitjenerKategorien beste-

tigte, die als “minnlich” defmiert waren

und lediglieh das Recht der Frauen auf

Zugang zu diesen Kategorien forderte,
von denen sie friiher ausgeschlossen
worden waren, Diese Akzeptanz “mann-

licher” Werte konnte spfiter als Assimila—

tionsgefahr betrachtet werden, die das

Verschwinden jener “weiblichen” Attri-

bute bcdeutet hatte, die jetzt anfingen,
stolzer angesehen zu werden. Es wurde

nicht mehr léingerals notwendig eraehtet,

Natur, Immanenz und die Privatsphfire
zugunsten derjenigen von Kultur, Trans-

zendenz und der offendichen Sphfirepreis-
zugeben, sondem vielmehr jene Verknii-

pfungen mit Natur zu betonen, die die

“Quelle der Stfirke der Frauen” sind, “das

BewuBtsein des weiblichen Selbst mit

den Gesetzen der Natur in Einklang zu

bringen", da es letztere ist, von der sich

die weibliche Identité’tt herleitet.

Obwohl die gerade hervorgehobenen
beiden Positionen gegenséitzlich schei—

nen, sind sic tatséichlich nahe verwandt,
da sie sich beide noch fest innerhalb des

symbolischen Raumsbefinden,derdi1rch

die scheinbar absolute Opposition zwi—

schen Natur und Kultur definiert wird.

Unsere Forschung sollte in Richtung
anderer und verschiedener Konzepte zie-

len. (...) Ich wage es nicht, zum jetzigen
Zeitpunkt cine Definition zu versuchen,
sondem ich ziehe es vielmehr vor, zu

sagen, was definitiv nicht ist. Mensch-

liche Natur ist nicht die Herrschaft von

Transzendenz fiber Immanenz; cine Herr-

schaft, die vorgibt, die Spezie (odef ge-

nauer gesagt, die Hilfte von ihr) jenseit
der Grenzen ihrer Stofflichkeit zu plazie-
ren. Ebensowenig ist es das Reich der

Notwendigkeit, in welchem die kosmische

Ordnung die Menschheitsgeschichte de-

terminiert. Genausowenig ist es weder
der Traum von Omnipotenz noch die
Rfickkehrzum Ozeanischen Gefiihl. Eine

erste, sehr grobe Definition in positiven

Begi’iffen wire die Behauptung, daB die

menschliche Natur die Féhigkeit be
deutet, ans gegebenen Moglichkeiten
auszuwéhlen.

Es bleibt noch zu bestimmen, wieviele

Yanblen es unter den gegebenen Mog-
lichkenen gibt, und wie umfasssend deren
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iff’awcreinigung des“mfinnlichen”und

urs
\jJCIblichen”, zweier Identitéiten, die

de
prunghch vereinigt waren und - nach-

Gem
816 schmcmhaft in zwei autonome
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Diemaler
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einer unwiderstehlichen Hund

Anzichs
ZUfi‘lcdens lellenden gegenseitigen
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t das cmmge Paradigma, das

liSChen Emplcxeren
sozialcn und symbo-

11 dies
3“"! Bedeutung gebcn kennte.

Cine Meg"
Rallm miissen wirversuchen,

CCken d‘phcr fler Spezie wiederzuent—

“moss;
‘6 Welt

weg
ist von dieser ge-
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Trotz der Spann

entwickelt, wirddieDifferenz in derLage

sein, sich sellist zu realisieren, géinzlich

ohne dasRisiko, in Unbegreiflichkeitund

Angst des Anderen endang seiner sozia-

len und symbolischen Pfade transformiert

zu werden.

Es wird dann mfiglich sein, eine Esthe-

tik der Differenz zu postulieren, die an

ihre fiuBersten Fnlgen gefiihrt wird: den

Triumph der Vielftinnigkeit.

Je mehr die Spezie gemeinsame Werte

teilt desto mehr werden die Geschlechter

und Individuen in derLage sein, differen-

zierte Vorstellungen und Modalittiten zu

konstruieren. Aufdiese Weise werden die

Sprachen, Gesten, Erdtizismus, Emotio-

nalitfit und die gesamte Ktirpersprache

jene privilegierte Spitfire ausmachen, in

welcher es mdglich sein wird zu experi-

mentieren und menschliche Kreativitfitzu

zelebrieren.

Zur Gwchlecliterdifferenz

Sehen wir, 0b wir einige Schliisse aus

dem, was oben gesagt wurde, um eine

bessere Definition dieser Differenz, mit

der wir uns befassen, ziehen ktinnen.

Meine erster Schlufi ist, daB es wichtig

scheim, die Konzepte von “mt’innlich”

und “weiblich” abzuschaffen, diebisjetzt

grundsfitzlich akzeptiert warden rsind.
breite von Anniiherungen

und Zwecken, sind alle innerhalb eines

Systems dichotomen Denkens entwickelt

worden. Diese Neuordnung des Denkens,

der wir cine zenirale Prioritfit gegeben

haben, wird nns erlauben, diese entge-

gengesetzten und unvereinbaren Kete-

gorien zu verlansen und sie genial} emer

positiven Bestimmung des Knnzepts
von

Diversitfit and Viel-f‘tiltigkeitnenzu
de-

finieren.Esistdaher notwendigzdie
Idee,

daB “mtinnlicln” 11nd “weiblieh
ontolo-

gische Kategorien sin-d, preis-zugeben,
d.h. Kategorien die Geschichte und Kul-

ieren.
W Eamfigch" und “weiblich” sind

tatsfichlieh kulnirelle Konsuuktionen,die

' sellscliaft aufder Basis ihrer eige-

nfiielgfemremdon der Welt entw1ckelt.

Der zweite SchlnB (der
am Anfang

vorgeschlagen
wurde) istjenebiologische

d sie bestimmte Funk-

Differenz: wahren . .
.

tionen bestimmen kann, determmiert Sie

'

ihnen zugescliriebenen sozmlen
Rol-

fi': nichL Die Tatsaclie, m‘finnliehe ed?
weibliche Attribute zu beSitzen, ist

nic t

in sich bedeutsam, sondcm erwubtinner-

halb eines kultiircllen Kontexts eine be-

' eBedeutung. (... .

SUEZ: ist offensichtlich, daB der'bielo-

gische Unterschied don unauswenchlich
und unverkiiizbar is: (nbwehl die Gen—

technologie die Grenmn dieser Unger-
kiirzbarkeit in Zweifel gebracht at).
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Dennoch miissen wir gleichzeitig zuge-

ben,dal3wirden biologischenUnterscliied
lediglichdurch seineReprfisentation (Ida:
willkiirlich) wahrnehmen kfinnen, da tier

wahreWissensprozeBdie Verleihung vnn

Bedeutung impliziert, im gieichen Mo-

ment, in dem cine Tatsache bekanntwird.

Ohne diese kulturelle Interpretation wfir-

de die biologische Tatsache fiir die men-

schliche Spezie “stumm” bleiben, ihre

Wahmehmung sein, die immerdurch den

symbolischen Code der letzteren vermit-

telt wird. Ebensowenig kfinnen wir glau-
ben. daB es mbglich ist, der biologischen
Tatsache eine “Stimme” zn geben, “die

Natur fiir sich selbst sprechen zu lassen”:

Die Namr spricht immer zu um; and gibt
jene Bedeutungen zuriick, die wir aufsic

projiziert haben, entweder aufbewulitem

Oder unbewufitem Niveau. /

Es ist bestimmt ein leaner Schritt von

dieser Zentralitfit im kognitiven Prozefl

zu jener arroganten anthropozenuisehen

(oder besser androzentrischen) Konzipie
rung, die die westliche Kultur gekenn-
zeichnet hat. Aber dieser Schritt ist weit

von seiner angeblichen Unvermeidbar-

keitentfemt, wenn wirgleichzeitjg Werte

entwickeln, die jenem Traum von Omni-

potenz fremd sind, der unsere Kultur

durchdrungen hat. (. . .)
Das biologische Geschlecht (“sex’O

triinkt das soziale/kulwrelle Geschleeht

(“gender”) abet bestimmt es nicht. Und

das fiihrt uns zu jenermensehlichen Natur

(alternativ als géinzlich dutch Natur Oder

gfinzlich durch Kultur determinicrt be-

schrieben), von der wir gesehen haben,

daB sie das Resultat der Zwisehenbezie—

hungen zwischen der biologischen Tat-

sache, die ihre Faden liefert ist und jener
Wahlfreiheitdiedie Kultur liefert, die auf

erstere die tausend Formen des sozialen

Reichs zeichnet.

Gehen wir jetzt zuriick zum Ansprueh,
daB“mé’tnnlich”und“weiblich”kulturelle

Konstruktionen sind, die von jeder Ge-

sellschaft auf Basis ihrer eigenen Welt-

interpretation entwickelt werden. Diese

Konstruktionen werden prinzipell um die

Rollen herum geformt, die jede Geseli—

schaft den Geschlechtem zuweist und die

die Quelle jenes besonderen Verhaltens,

Haltungen, Gefiihlen und Sensibilitfiten

sind,diezuderFonnungderGeschlechts-

identitfit beitragen. Die gesellschaftliche

Arbeitsteilung ist daher fiiI die Entwick-

lung des Geschlechts (“gender”) funda-

mental, gerade wie sie es fiir die Existenz

der Gesellschaft iiberhaupt ist.(. . .)
Fiir den Moment werden wit unsere

Aufmerksamkeit gerade auf den Soziali-

sationsprozeB lenken, daraufge-zielt, die

Ffihigkeiten zu entwickeln die dutch die-

se spezifischen Rollen verlangt werden,

\“//-_



der sich fortschreitend auf eine Starrheit
dieser Teilung und der verbun-denen

Geschlechtsattribute zubewegt, und mit
der Zeit zu jener kulturellen Selektion

wird, die fiir den bereils erwéihnten Klo-

nungsprozeB verantwortlich ist. Indem die

Kompetenzen der betreffenden Ge-

schlechter zu einem Punkt extremer Spe-
zialisierung und Tiltigkeit gemfiB eines

Kriteriums des Ausschlusses gebracht
werden, hat diese Sozialisation sie einan-
der zun‘ehmend verfremdet. Wenn die

Gesellschaft sieh aufdereinen Seite selbst

auf der Basis jener sozialen Arbeitstei-

lung organisiert, verliert sie zur gleichen
Zeit einen groBen Teil ihrer Flexibilitéit

aufgrundjener rigiden and spezialisierten
Sozialisation.

Dennoch ist es nicht zwingend, das

Verschwinden differenzierter Rollen als

das Gegengift ffir jene seziale und sym»
bolische Ungleichheit zu hypothesieren,
die die patn'archale Kultui- kennzeichnet

(ebenfalls obwohl das Verschwinden des

“Geschlechtsvertrags”, der die gesamte
Gesellschaft in das “Mfinnliche” und das

“Weibliche” aufteilt wfinschenswert sein

kann). Geschlechtsunterschiede sind so-

wohl mfiglich wie wiinschenswen, so—

lange sie auf Kriterien basieren, die sich
von der bipolaren Henschaftslogik, die
eine Rollenteilung in eine Rollenhierar-
chie transfonniert, unterscheiden. Eher
is: es netig, sich in Riehtung eines Krite~
riums sozialer und symbolischer Gleich-

wertigdceit zu bewegen, die viel gréiBere
Umerscheidungen erlauben kann und
dennoch bestimmte spezifische Rollen

beibehelt, um die hemm die Geschlechter
ihre eigenen Identifien konstruieren ken-
nen.

Auszuweisen, was diese Rollen heute
sein kennten, ist eine zu langwierige
Aufgabe, um sie hier zu untemehmen. Fur
den Moment geniigt es, herauszustellen,
daB es keine “natiirlichen” miinnliehen
Oder weiblichen Rollen gibt, sondem daB
diese auf der Basis der Bedfirfnisse und

Wfinsche, die fur jede Gesellschaft spe-
zifisch sind, determiniert werden. Und

daBdiegeschlechtlicheArbeitsteilung sich
nicht durch die gesamte Gesellschaft
auszubreiten braucht, sondem sich mit
anderen Kategoriendumhweben mufl, wie
2.8. jene von Individualitiit und Spezie
Neutrum und Menschheit.

In dieser offeneren und dynamischen
Sichtweise von Gesellschaft mfiflten sich
die Sozialisationskriterien ebenfalls an

ihre viel-gesichtige Natur anpassen and
von einer rigiden und spezialisierten kul-
turellen Selektion zu einer komplexen
Sozialisation wechseln, die jedem Indi-
viduum erlauben wfirde, im Verlauf sei-

nes/ihres Lebens mit einer Zahl von Rol-
len zu experimentieren. Diese Elfiffnung

von Zielen scheint bereits in der west-

liehen Gesellschaftstattzufinden.Tatsfich-
lieh sind die Faktoren, die diesen ProzeB

und die Richtung die er genommen hat

ange—facht haben, die Antwert auf gfinz~
lich verschiedene Bediirfnisse.

Unsere Gesellschafl finterlfiuft in der

Tat einen Restrukturierungsprozefl,’ der

Auswirkungen fiber den Planeten Ital und

die Rollen der Geschlechter ebenfalls

bemerkenswert verfindert. Die weiblichen

Rollen unterlaufen im besenderen eine

radikaleTransformation (erleichtertdurch

die Geburtenkontmlle), die den Frauen

eine gfinzlich neue Breine der Wahlfrei-

heit erfiffnet, was einige Iahrzente frfiher

undenkbar war. Viele der traditionellen

Rollen (wie 2.13 . die Erziehung undSozia-

Iisation von Kindem, die Kranken- und

Alienpflege, die Leitung des familifiren

Wohnens usf.) sind zunehmend dmch den

Swat fibemommen worden. der seine

Kontrolle mit einem Eindringen des

“Offendichen” in Gebiete, in denen er

vorher praktisch Oder gfinzlich abwesend

war, auf die Privalsphfire ungeheuer aus-

gedehnt hat. (9).
Die Schwfichung der traditionellen

Rollen (die sich auf die verschiedenen

sozialen Klassen und Kategorien auf vet» .

schiedene Arten ausgewirkt hat) hat den-

noch keine anderen spezifischen Rollen

UnsereKriLikderLogikvon Hermchaft,

mit ihrer Betonung auf Gleichffinnigkeit
und Simplifiziemng, sollte - wie Barbara

McClintock vorschlug - eine Neubewer—
tung von “Abweichungen” einschlieBen.

Diese sollte nicht als die Ausnahrne gese-

hen werden, die die Regel bestfiugt. sen-
dern vielmehr als ein Element von Reali-

tfit, das seine eigene Bedeutung und Wei-t
besitzt, und das deshalb im Versmndnis
der Welt einbezogen werden sollte. Die

Neubewenung des “Abnormen” (normel
in seiner statistischen Bedeulung “mam-

maler Hfiufigkeit” und nicht im ethischen
Sinne von “richtig”) und von Abweichung

(nicht mehr betrachtet als ‘Unordnung
sondern als legitimer Ausdruck sozialer
Verschiedenheit) wird uns erlauben, Dif-

ferenz als gegeben und als einen Wen

darznstellen; nicht nur zwischen den

Geschlechtem sondem auch innerhalb

derselben, und jenen falschen Universa-

lismus zurfickzuweisen, den die Ge-

schlechtsstereotypen postulieren.
‘

Der Ausgangspunkt ist disses Identi-

Lfitsbediirfnis, das ein zwingender Falctor

ffir die Konslmktion des Seibst ist: Es ist

notwendig, es zu definieren, aus dem

“ozeanischen Gcffihl” auszubrechen, sei-

ne eigene Einzigartigkeit zu bestfitigen.
Im ProzeB symbolischer Kodifiziemng,
der das Auftauchen des Einen (sowohl in

der Spezie als auch im Individuum) be-

igleitet. is: die erste unausweiehliche Dif-
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ferenz, die in der Natur angenofifen and

auf die Gesellschaft angewandt wird, ist
die (biologisehe ) Gesehlechtsdiffeatenz 1
(“sexual difference” . die ~ van dew-Ge» l
sellsehaft vergegeben and vennittelt - die l
Gebun des (sezialen/kulmrellen) Ge- 1
schlechts (”gender”) verursaeht. Sie ist

‘

dieerste HauptsystematisiemngderWelt.
Das Erkennen von (biologiseher) Ge~

1

schleehtsdifferenz (“sexual difference") 1

ist deshalb ein universelles Charakteri~
stikum mensehlieher Keller, ebgleieh
unter einer Vielfait von Fonnen.

In patriarchalen Kulturen seheint die
Konstmktion mfinnlieher Identitm ein
ziemlieh traumatiseher PrezeB, (in sie das

Verleugnen der Erstidentifikation effor-

demdienonnalerweisediemitderMutter
ist. Sie markiert somit ei‘ne auflereident—
liche und qualvolle Abwendung vom

weiblichen. Die Kensu‘ukfion des letzne—
ren scheint, auf der anderen Seine, eine

Hauptkonnnuitfit zu ethalten.
Es ist mfiglieh, diesen Iranmatisehen

Bmch als die Quelle dieser Angst des
Ununterschiedenen zu sehen, die fiir
unsere Kultur so typisch int. Wie Serge
Moseoviei belont, resuldert sie in “dieser
niemals anhaltenden Intelemnz gegen‘

"

produziert, um die heme das weibliehe
Geschlecht sein news Image kenstruie—
ten kann. Wie Ivan Illieh hinweist, hat
diese SchwfichungderflolleneineSchwa-
cheng derGesehleehwidenfitfitzugunsten
einer eingeschlechtliehen Keller (‘fgmb

‘

sex culture”) mitemerbieiten mfinnlichen

Prfigung zustande gebracht, diedas Spelt:-
trum der Andregynim in seinem engsten
Sinne wiedererweekt hat. (w. .)

Desweiteren vermsacht diese veterin-

gendeeingesehleehtlieheKahunwdhrend
sie scheinbar mfinnliehe Attribute und
Wene auf Kosten der weibliehen favo-

risiert, auch cine Schwfiehung tier mann- 3

lichen Identitiit, da jene Charakteristika,
die vorher unzweifelhaft mfinnlich wa-

ren, zwischen den Gesehlechlem newer-

teiltwerden. Diese Neumisehung tradi- ‘

tienellerGeschleehtsworstellnngen, diese

Schwii-ehungder Identitéiwateinen Grad
sozialerUnbesfimmflieitmitsiehgebracht,
die den ProzeB in Richmng Angleichung
favorisiert. In diesem Zusammenhang
kennel: einige Umerschiede neue Baden—
tungen erlangen, wfihrendsiezunehmend
die traditienellen verlieren. Abel? das all»
umfassende Resultat wird unvenneidlieh
eine Ahndung der Differenz sein, die als

Unordnung gesehen wird, mil einer Posi—

tionierung entiangeiner hierarchischen ;

Aehse. Der Prozefi, dei- im Moment in

Gauge ist, arbeitet daher gegen jenen
Wunsch nach Umerseheidung, Vielfalt
und Komplexicfit, de’r unsere Bedentung
der Differenz kennzeichnet.

Die Aufgabeder Kulmris!deshalbnichl

ell
.
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pologischen Ausblick des Feminismus

(besonders in seiner friihen Zeit) bemer-

kenswen gekennzeichnet und hat zwci

'Modelle des "Méinnlichen" und “Weib-

lichen" produzien, die oft ihres hismrischen

Konlexls beraubl scheinen und als abso-

lute Modelle voranschreiten und lmfiihig

sind. eine vie] komplexere und mannig—

falLigemenschliche Realititauszudriicken.

Es islklar, daB wir uns Stereotypen gegen-

fibersehen. die die Wirklichkeit fiber-sim-

plifizieren. Wie Evelyn Fox Keller hin-

weist, sind nichl alle Manner Wis-sen-

schaftler, weil die Wissenschafl das Pro-

dukl eines Subsystems isl. das der men—

schlichen Spezie (Manner) eigentiimlich

isl, aber auch einer bestimmten Rasse

(WeiBe) und einer beslimmten Klasse

(oberes Minel).

Ich beziehe mich im besonderen auf den

Lheoretischen Beitrag von Murray Book—

chin in seinem grundlegenden Buch Die

Dkologie der Freiheit).

Zurweiteren Diskussion dieser bio-deter-

ministischen Formulierung. siehe mein

Artikel Die Quzlle Lies Nil: Eine Suche

nach den Urspriingen mdrmlicher Herr—

schaft.

Hier beziehe ich mich insbesondere auf

jene Strb'mungen. die in Nordamerika als

”kullureller" und "radikaler" Feminismus

dcfinicn werden.

Der Drang zur Gleichheil (“egalitaria-

nism"), der im Konzept def Schweslem-

schaft ausgedriickt wird, die vom friihen

Feminismus formulicn wordcn ist. hatte

einen radikal subversiven Charakter. Wei]

er dcnnoch in aus dem Zusammenhang

cxtrem herausgeldster Terminologie aus—

gedrfickl wurde (ohm: die enormen sozia-

lcn Unterschiede. die die weibliche Halb-

Pyramide durchschneidcn in Rechnung zu

ziehen), hat er seine Kraft angesichts

beharrlicher sozialer und kulturcller Un:

gleichheiten zunehmend verloren. Da sie

dennoch als ein Gnmdmthos weiterbe-

stand, fiberlebte die Idee der Schwestem-

schaft als ein Anspruch auf cine gemein-

ntitiit (trans—historisch und trans-

kulturell), die alle Frauenn einschlieBen

wiirde, egal welcher Klasse, elhnischer

GruppeOderWissen... Ungleichheiten, die

16 innerhalb dieser koI-lektiven Identitfit

ct wcrdcn wiir—

same Idc

al

absorbien und geschlichl
den.

Indem ich von Gesellschaften ohne Herr—

schaft spreche, bcziehe ich mich auf spe-

zifische Gesellschaflen die exisLieren oder

existiert haben (2.8. jagende und sam—

melndeStfimme wie die Nuer, die Pyg-

Buschmiinner). Dennoch

leGesellschaft
e Wene der

miien und die

gibt es keineldee, cine idea

vorzusschlagen, in der jen

FreiheilundGleichheil,iiberein-stimmend
milunserem andlropologischen Ausblick,

gefunden werden kiinnen Wir miissen

besLimml vcnneiden. unsere ima-giniiren
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Strukturen aufjene anderer Ge-sellsehaf—

ten zuprojizieren und sie aufder B asis von

Kriterien zu interpretieren, die ihnen fremd

sind. Das Ziel is: eher die Beleuehtung

jener Zeichen, die um: erlau-ben, kein

absolutes Model] der Diversizéit sondcm

eine soziale und sym—bolische Vielférmig-
keit zu hypothesieren, die die selbszer-

kliine Universalitiit vonHenschaft abweisL

Die Amerikanische Schriftstellen'n Ursula

Le Guin hat ein faszinierendes Modell der

Androgynitl'itin ihrerArbeitThe LeftHand

of Darkness (Die linke Hand der Dunkel-

heit) entworfen, in der jedes Individuum

im Laufe einer Lebenszeit zwischen einer

weiblichen and minnlichen Identitit

wechselt (unterschieden aberniehtgegen—

sfitzlich). durchdie beideein angestammter
Humanitiitssinn flieBt.

Dies soll nicht implizieren, daB diese

Etnanzipaticm verdammt warden soll. Abe:

es ist ndtig, diesen ProzeB in einen brei—

teren
sozialen und kulturellen Komext

emzuschlieBen, was uns erlaubt, ihn um—

fassender zu verstehen und zu bewenen.

Ebensowenig soll es nicht implizieren, das

private Reich sei aus der hierarchischen

Logik ausgebrochen sondcm, daB seine

Marginalitéit die Emfaltung eines Ge—

schlechtsbcwuBtseins (“genderconscious-

ness") und+~verhaltens erlaubt hatte, das

die folgendeZunahme der Kontrolle dUICh

den Staat annulliert hat.

Iillll'WU

1

l
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.Zur Neuausgab‘e von

Victor Serge’
Erinnerrmgen eines

Revolatiom'irs 19014941

Die Edition Nautilus hat ein Buch neu
pubiiziert, (138 fiirdie Slandertbesrimmungder bundesdeutschen Linker: wiemige
Impulse enthiilt und das bislang nur von
einem kieinen Teii dieser Linken wirkiieh
wahrgenommen wurde. Victor Serges
palitische Erinnerungen wurden auf
deutsch zuerst vom Fischer~Verlag i967
dann 1974 in Wien vem Riiteverlag unci
SchlieBlieh 1977 vom Hamburger Asso.
ciation- Verlag verbrcitet. Der Name des
Association—Verlags, der u.a. aufgrund
derSpieileidenschaft eines Kollektivmit~
glieds finanzicli in Schwierigireilen gerietund icidereingestelltwerden m uBie, dcutet
bercits auf die Ziclgruppe innerhalb cler
Linken hin, die mil Victor Serge‘ Erin-
ncrungen etwas anfangen konme und
wollte. Die poiitischc Linie des Associa-
tion Verlags blieb dem friihen EDS—An-
spruch vcrhaftet, aus den Theorien von

Marx und Bakunin das Brauchbarste fiir
die aktuclle antiautoritzire Bcwegung zu
entleihen. Marxistcn mit anarchistiseher
Vergangenhcit wie Victor Serge, die damnoch halfen, einen neuen Blick fiir die
russischc Revolution und die anschlie-
Benden smatssozialistischen Prozesse zu
entwickeln, symbolisienen geradezu den
politischen Anspruch des Verl‘ags and

unfen auf das Interesse der ,.hcimalloscn
Lmken“; also denjenigen Teilcn der Lin-
kcn, die sich nicht aufdie triste Realitfit
von Stellvertrcterpoiitik unri Paneicnslreit
einlassen wollten. Die Suche naeh links-
rndikalen Vorbiidem fiir einen undogma—uschen Weg fand in Serge eincn ide‘aien
Vertreter, zumai er sich trotz seiner Kritik
aniStalinismus nicht als Verteidiger tiesfreien Westcns miBbrauehen lieB, son-
dcm Linker blicb. Besiehl man sich die
Schwierigkeitcn, die hcute vicle ehemais
Bewegte mit ihrer ,,iinken“ Ideniiiiit ha-
ben, zeigt sich 1991 cine ncuc AktunlimtVictor Serges.

Fiji Victor Serge (eigcnllich Kihall-
seinlsch) biicb die anarchislischc Prii~
m'lSSC, das Polilische und ..Private“ in
Ernklang zu‘bringen, zcillebens gijiligch Herausbildung seiner Idcnlitiil heme
enmchcidend mit der Verachtung zu umdie or fiir ,,Milgliedcr“ empfand: ,,Mmi
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konme Katholik, Framemm; Liberalm
Radikaler, Soziatist, eager Gewemrchafi
rer'sein ohne irgend enwm em enigma“
Laban, folgiich am Lenten aberhauw 3‘”

dudem.
“

(3.26) Eine pelitinehe Identiwl‘
‘

aber, um die perwniieh immer gremngflfl ‘

wind, in nicht mehr konjmnrmhhnmeie
'

i
Serge untersmtzte die Ruseieche Rm” ~

‘

Butien. bewahne sieh jedeeh semen kriti’ "

sehen Blink rm die praktisehe newnme ;
;

revoiuneniirerEmmgeneehaflendwehdifl
Bolechewiki. Er wirri minireeliich vamafi
let, entgeht aber dem Ted nuigmnd einfl"
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Gunmen in Frankreieh um! item 1933 in
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L
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Im Unterechied zur AesoeinlinflfirAuf’
lagc vmiemet die Edition Nautilus: W
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Bertrags. der sieh‘ 1977 mi: der "Akmfi'
Iii! Victor Serges“ beeeMHigtc. abwohi
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l§l doeh die MerleLi like winemaker] nine
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gene Fehierangeregr 11mm. GeHaEWW
JCdoeh nach der Niederlege im Mai 1963
Rcmpm. und zwar emfeehe mid Whig"
verspreehende. Es warden lieber M30”



Spriiche auswcndig gelemt, als fiber cine

Bolschcwismuskritik die Organisiemng
nls Partei grundséilzlich in Frage gestellt.

Und hculc? Hat die Neuveroffentlichung
von Serge hcute groBere Chancen? Wie-

dcr ist Serge akluell. Der von ihm k'riLi-

sierte Bolschewismus/Stalinismus ist

zusammcngcbrochcn. Ein libertiirer Sozia—

lismus konnte, von einer Zenmerlast be-

frcil, ncuen Anklang finden. . ., aber sieht

es wirklich danaeh ans? Zielien die ,,Lin-

kcn“ nicht vielmehr verwirrt die defe
cin? ReiBt der HaB gegen den pervertier-
ten Slantssozialismus nicht jeden sozia-

listisehcn Oder anarchistisehen Ansatz mit

aufden Misthaufen cler Geschichte? Alles

scheinl sich (filr den Slant) in Wohlgefal-
lcn aufzulbscn, und die meislen sind doch

wcit von dcrPosition cines Serge‘entfemt,
dcr sich auch in Zeitcn der Bewegungs—

losigkcit aufgrund seiner eigenen Radi-

kalitfit nicht mil dcr kapitalistischen Ge-

sellschaft arrangiercn konme.

Dabei hat sich die »Welt« sen Serges
J ugcnd subjekLivnicht viel verfindefl, Oder

ist ihm zn widersprechen. wenn er fiir

seine Jugend schreibt: Wir suchten ,,eine

Lebensregel, aber eine uneigenniitzige. ..

cine Regal des Handelns, aber nichl um

.rich in dieser erstickenden Welt einzurich-

ten, was immernoch ein ziemiicherKunsl-

grifi‘ ist, sondern um zu versuchen. and

wire as auch nur aus Verzweiflung, aus

ihr zu entkommen, werm man sie schon

nichI vernichten konnte. ”(19) Und noch

cine bittcrc Aktualiléit Serges an dieser

Stella: ,, Wirbrauchten eineRegei. Vollen-

den una' sich hingeben: sein. 1m Lichte

dieserlntrospeknbn versrehe ich den Ieich-

ten Erfolg der Scharlatane, die den jun-

gen Menschen ihre billige Regel ambie-

ten: »1n Viererreihen marschieren undan

Mich glauben.« Wenn nichtsBesseres da

ist... Dar Versagen der anderen macht

die Stiirke a'er Fiihrergestalten nus.

Mangels eines echten Banners setzt man

sich hinter den unechten in Marsch.

Mangels reinen Metalls lebt man mil

Falschgeld. "(5.18)
Die Mitverantwortung der integrierten

(Ex-)Linken ffir die ,,faszinierende“
Gcwalt von Reehts? Unbequeme Fragen

muchcn allcmal auf bei der Lektiire von

Serge. Kein Grund die Finger vonldiesem
Buch 7u Iasscn!

Victor Serge: Erinnerungen
cincs Revolutioniirs, Edition

NautilusJ—lamburg 1991

von Wolfgang Hang

Fritz Linnw: Anar‘ehismus

Neuerscheinungen,die den Anarchismus

fiir die Gegenwnrt number machen wol-

len, sind rar. Eine interessamte Ausnahme

von dieser Regal ist der sneben in der

Reihe Schriflen den Libertdren Forums

Berlin erschienene Band Fritz Linow:

Anarchismus. Anfsdtze (Berlin 199] ,

64.5.). Fritz Linow (1900-65) - selbst in

libertfiren Kreisen heme ein Unbekannter

— gehéme zu den Exponenien des Nach-

lcriegsanarchismus in Denischland. Unter

anderem als leitenderRednlcleur der liber‘

lfir-sozialisliselien Zeilsenrifi Die Freie

Gesellschaft (1949—53) gab er AnstdBe zu

einer Neudefinition und sehdpferischen
Revision der libenfiren Theorie, die bis

hemenichlweilerennvickellwurden.Dazu

is: jetzt Gelegenneil: Der Band enthfilt

neun Aufsiilze von Linow ans den Jahren

1949-52 und ein Naehwort von Hans

Jiirgen Degen, das einen guten Rahmen

zum Verstfindnis der 'l‘eme sehafft.

Fur Linow bot das im traditionellen

Anarchismus angelegte Amennen gegen

jeden Sinai im Deuteehland der Nach-

kriegszeit so keine Perspektive mehr. Um

seinem Ideal naher zu knmmen, kenne der

Anarchismus heute nurnoeh pmgmaiisch

vorgehen:
”

(...) er mnflfiir die Freiheit im

Sinne ihrer tatsc'ichiichen Wirksamkeit

nach Ansdrucksformen suchen and sie

entwickeln. Die Demokratie ist eine sol-

che Ansdrucksform (...) Aber so wie wir-

sie kennen, emspricht sic den Anforde-
rungen, die an sic zu sieilen stud. nicht."

(S.56). Der Kampf fin eine echte Demo-

krarje ist es also, worin der Anarchismus

heule seine Hauplaufgabe an suehen babe,

nichtdie naditionell-absnnkie Forderung
nach Liquidation des Sinates. Die biirger-
liehe Demokratie etwa hieie - im Gegen-
salz zu den erlebten Konsequenzen von

Faschismus und Stalinismus - gewisse
Freiréiume, die eine politisehe EinfluB-

nahme der Offentliehlzeii znmindest im

Ansalz zulassen. Dieee Spielrfiume zu

nulzen, um “mehr Freiheit Lind weniger

Regierung (...) mehr Selbsrvenvaltung and

weniger Staat (...) mehrDezemraiimtion

und echten Federalism and weniger
biirokrarische Totalitdi (...)

"

(3.43 f.)

durchzusetzen, wfire mach Linow allein

cine zeilgcm'aBe Strategic. Eu den natur-

lichen Biindnisparmem eines zeitgenbs-
sischcn Anarchismus maiden daher alle

sozialen Bewegungen, die iiir eine Ver-

ticfung der Demokrau'e und mehr Gcsell-

schaft (d. h. weniger Slam) eintrelen:
”

(...) derfreiheitliche Saziaiismus hat die

Aufgabe, solche Bestrebnngen zu ermu-

tigen, denn sie sind ein Tail seiner selbst.
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Victor Serge
ERINNERUNGEN

-

EINES
..

REVOLUTIONARS

Kampf— und Sozialgeschichte.
Gebunden, 480 Seiten, 38,— DM

Franz Jung
NACH RUSSLAND!

beriehtet und die 6kon0mi ech—

politisehen Perspektiven analyniert.

Franz Dobler

TOLLW [J'I' / Roman

Widerstandsgeist gegen die Zer—

DIE AKTION

Kunst. Kampfbiatt gegen Kopf—
lauheit und zeitgeistige Entropie.
N0.84 / 85:

geht zu Herzen. Zum

AnarchiSmus u.a..m. 6.- DM.

N086 / 87 = Rifondazione eom~

Berieht (Beilage) u.a.m. 6.- DM.

.Winterdeutsch. Zweite Flugschrift.
Analyse, Strategic, Dichtung.
Sondernummer. 64 8., ca. 8.- DM.

Edition Nautilus
Hassestr. 22 / W-2050 Hamburg 80

Sergee Autobiographie gehijrt zu

den eindrucksvollen Selbstzeug—
nissen -des revolutionfiren Sonia—

lismus. Victor Serges Erinnerungen
reflektieren ein halbes Jain:hunuziert‘1

Sehriften zur ruseischen Revolution.

Zwiechen 1920 und 1924 hielt sich

Jung als Delegierter der III. Interna—

tionale, Organisator der IAH sowie

Wirtschaftsfaehmann in der jungen
Sowjetunion auf. Ans diesem unmit‘

telbaren Erleben entstanden seehe

Bucher 11nd Dutzende' von Artikeln,
in denen Jung von den utopieehen
Hoffnungen wie vom Alltagsleben

480 8., broschur 54.— I geb. 68.— DM

Anarchischer I—Ieimalroman voller

stoning des Landes. Geb., 32.— DM

Zeitschrift fiii‘ Politik, Literatur,

Mersmann: Bakunin

russischen

munista. Zur Neuorientierung der

Linken in Italien. Der NARVA-

N088 / 91 = Christian Geissler:



weil sie zur Restrukturierung der Gesell—

schafl beitragen. Der Sozialismus is:

Gesellschaflsordnung nicht Staatsform
and sein Ziel isz (...) die Gesellschafi
wiederherzustellen. Aber dieses lie! is:

nur erreichbar, wenn alle Gesellschafts-

funktionen erhalten bleiben, wean die

Einrichzungen. in denen sich die Gesell-

schaszusdruckverschaffz, verteidigt, and

wo sie verloren gegangen sind. zurl'ick-

ember! werden.” (S. 57). Bin gewaltbe—
‘

reiter Konfrontationskurs, der den Staat

im Hau-ruck-Verfahren beseitigen will,

wird den Anarchismus jedoch nach Li-

now auf keinen Fall vorwfirtsbringen,
sondern allein eine Tfitigkeit, die dutch

Zusammenarbeitmitanderen geeellschaft—
lichen GruppencineEntwicklung zu mehr

Freiheit einleitet: ”Diese Kriifle der

Gegenwehr zu verstc‘irken and richtung-

gebend zu beeinflussen, bleibt eine vor-

dringliche, dber leider nicht erkanme

Aufgabe des Sozialismus (...) Sozialismus

is! keinfertiges System, dasman zu irgend
einem Zeitpunkt gegen den Kapitalismus
auswechseln kann. Sazialismus is! fort-
schreitende Vergesellschaftung (...)

"

(S58)
Linows Anspruch, sich seines anarchi-

stischenZielsbewuBtzu bleiben,zugleich
aber seine aktuelleTétigkeitnichtaneiner
Utopie, sondern an den vorhandenen

MO'glichkeiten in der Gesellschaft auszu—

richten, ist einleuchtend und konstruktiv.

Zugleich vermochteermitdieserPerspek-
tive die in Deutschland meistens sehwa-
Chen freiheitlichen Krfifte handlungsféhig
zu machen und ihre Bemfihungen zu

biindeln. Aber schon zu seinerZeit war er

scharfer Kritik traditionalistischer “Ge-

nossen” ausgesetzt, die ihm einen Verrat

an der revolutionfiren Vision des Anar-

chismus vorwarfen. Ihnen antwortete er:

”Ich halte mich trotz meiner ‘revisioni-

stischen' una’ ’reformistischen' Einstei-

Iung nichzfi'ir den schlechzesten ‘Revolu-

tiom‘ir' . Ich bin derAufiassung, dafi nicht

das Phrasengebimmel und die radikalen

Redensarten den Revolutionéir prc'igen,
sander/1 einzig seine Haltung, seine Ar-

beit, sein Opfersinn." (zitiert im Nach-

wort, 8.62). Und eben das werden auch

die Libertfiren von heute brauchen, wenn

sie den Anarchismus wiederaufdie Beine

bringen wollen: Kein wortradikales und

meist kurzatmiges Amennen, sondem eine

langfristig angelegte, gesellschaftliche

Tatigkeit. Angesichts einer “Linken Sze-

ne” in Deutschland, die sich allzuoft in

der Demonstration vonGewaltbereltschaft

verausgabt Oder aber in der Fixierung auf

die Parlamente (d.h. auf den Staat) selbst

zur Hemchaft neigt, were mehr libertfire

EinfluBnahmedieserArtwfinechenswett.

Mit Linow drfingen sich dem heutigen

Anarchismus somitwichtigeFragen nach

einerzeitgemflfien andzugleich vomiirts-

weisenden Tatigkeit auf. 211 fine: Beam—

wortung isterfreulicherweise mm wieder

Material im Buchhandel erhttltlich.

Wolfgang Eckhardt

Fritz Linow: Anarchismus. Aufsfitze.

Schriften des Libenfirm Fomms Berlin.

Band 2. Oppo—Verlag, Berlin 1991. 64 3.,

DM 9.80. Oppo-Verlag, Postf. 508. 1000

Berlin ~10

Die permanente Invasion .11

In der fast unduchschatxbaren Plat. tier
‘

Literamr zm ffinfhundezjehrig‘en Kola
nisation Lateinamerikas, die in mm mm

ten Monaten erschienen let, em: ein um

scheinbaresBuch auftLateinamefika: Die

permanente Invasion 1492«1992., aus der
‘

Reine Luchterhand Flugyehrifen 3

Verschiedene Intellekme‘lie Lateitiw
amerikassehreiben ausuntemhiedfichen ‘

Perspektiven zn dc: in diesem Jam am

stehenden fiinfhundertjfihrigenflmbemng
disses Kont'mems.

DerBandbeginntmiteinemGedichtan

den “unbekanmen Indie" wen Palm Ca~

saldaliga andeinem kurzen Interview tier

Leiterin ties “Komiteee der Einheit tier

Bauem”ausGuatemalaeinerMayaflub
Che. Beim Lesen 1m mi: vet-1ZeitzuZeit

tier Gedanke, wet van den Schreiberlim

genistdenn nun eigentlicheineifldigena?
lab will tune: keinen Umstfinden die 1

fundierteKritikder Aumfinnenamfium-
I

zentrismus, am Plan des Vatikane flit 1

Lateinamerika, oder an den Pempektiven
dernationalen Befreinngsehmttlem,dock

auftelltg ist die Tamacheg «stall trotz dem t

seit geraumer Zeit beetekwnflm Zusam-
‘

menschluB verschiedeneker lndigena
velkerjm Kampfum Eelbstbestimmung
und Autonomic, kettle fie: bermffenen

Autorinnen selbstvemfiffentfichtwirdflnd
data es sic gibt ist keine Frage. Steiner-

tt'etcnd,aber nurbegrenzt,wirdfiireiedas

Wort ergriffen. In tile: hieramhiechen

Ordnung mnefikaniseher Gweflschaf’ten

stehen die Indigenas an antereter Stelle.
Sic sind Opfet' tier Opfer. In diesem Zu-

sammenhang wird H1113 Lebeneweise and

Sieht der Welt, auch in dieser laitischen

Aufarbeitung, nut am Readeengefissen.
Des Gedicht zu Beginn des Buehee und

das km'ze Interview mit Rigobertf: Men-

chu, cine: Maya-Quiche Guatemaltekin.
etscheint wie ein Alibi.

Tmtzdiesergrundsfitzliehen Kritik raga;
die Qualitfit der Aufsatze weit ans den

eonstigen ueueren Veroffentliehungen
heraus. Allein schon deehalb, well die

meisten anderen Hitcher zu dieser The-

matik von Emmet-inner) ans ihmr zem

tristischen Sichtweise geschrieben war-

den, Oder die indigenas ale ansgerottete

Opfer kolonialistischer Putin]; nut histo-

risch betraehtet, von inter Pordemng auf

Selbstbestimmung emeut auegegrenzt
werden.

‘In dem Beitrag von Elena Poniatowi

ska” Erinnemng and Identitéit” ringt sie

um die Wahmehmung einer in ihrer Un»

terschiedlichkeit gemelnsamen latein'

mnerikanischen Identitfin’fiineQuesadil»

'

m
we Wk“



N

Iggfififiufmn if! Pachuca unterscheidez

IChWon emer Saltenaverkfiuferin in

86116?ng
unsere schlitzziugigen Kinder

‘gobega
rall verbliiffend gleich aus.

Vonei
Menchuunterscheidetsichnicht

nerMfiZ-ahua, die aufeiner StraBen-
kr .

(mung chiclets verkauftmur dutch ihre
_

a

it‘llrfrvegr?;?hHalmng’ die die Selbstachtung

iir Guate
t und die Kraft ihres Kampfes

a rwinvrl'lala.
...Wir smd uns sehr nah,

“n3 fihnliclxisen
es mcllL Friiherweredwif

Cit w fir, das sLimmt, die Ahnhch-
ar unubersehbar und ist es heule

“Och‘ -

. ..nur Wlfd - dam1t wrr es nichlmerken

\
a

mare?“ dam!“ dutch die Vordergriin-

dumb “auonaler Eigenarten verstellt,

lypiSChesprachllche Begonderheiten,

meme unEmC-hlcp' andere Nationalg—

Ullurcngv
dlc chrfremdung unserer

rQaESEhZWCifcl §in idealistisches und

die Um “Wclendzugleichnasjedoch
u lumsrschlcdhclikcil der elhnischen

obj-Shiv
“"d

Idenlltiitcn nivellierL Ihre

ichiSc; Lebe_nssnuaiion ist vielleichl

nka.’d°C_h1hresubjektiveKulturund
laminamlsc. cine gfinzlich anderc. Ob eine

raum JilkamschcIdentitmnichtnurder
Die brilxl]'lgcr Intellcklucller isl?

Sky "Da “3““: Analysevon Noam Choru-

die Neués'itnfhunderyéhrige System and

éuSlcin eltordnung ”isl ein weiterer

uscinanflur Qualltfit dcs Buchcs. Seine

A 7u ihcrscf‘lung
mit der Politik der

ri llcfc Tc”? Hinterland
“

Lateiname-

Reflexio
r1

cme breites Spektrum der

undcn.;hui_30fdlel(onlinuitfit
des“filnf—

orgcuin (:8ch Systems". Seine tiefe

ihn Zu ei
leSituation dchenschenlfiBt

sch
Hem def Wirklich seltenen Nest-

mmZCr der USA werdcn.

Mexikonnhang is! die ”Erkliirung von

lalcinamabgedljuckt, die von einer Ffllle

el‘Iei :“kafuscher OppoSitioneller
‘ C

"“151, Um gemeinsame Ziele

Jahr dgrrs‘lculmgen im Jahr 1992, dem

dag beg éfgcgnung zweier Welten",

Zweicr if; 505) Jahre Vergcwalu'gung

flufein
Chen genanm werden some.

and” ablustimmen.

Lalein
1492.
Hfifer

a"f'lcl‘tksau Die permancnle InVBSiOY‘

1992. hrngcinz Dieten'ch. Bruni
' Hfinno Zickgraf
“3"th Literalurverlag. Hamburg

Herby Sachs

Photo Sboji Ueda. Kikaku.

“Wer nichts hat, kann
”

noch von allem trd'umen

heiBtein sahaurisches Sprichwort.

Bach “Wind, Sand und
'

list dem .

£30235) Sterne“ von Karl Ressel ent-

nommen.
h handelt van der Westsahara

Das Buc ..

.

und dem vergessenen Iflampflfbuéndie
Freiheil der Menschen, the don 6

(1311.611
Der Krieg in der W

gramme
auch mach 16 Jahren noch an. A

die SpanierverlieBen die Westsahara erst

1975 - setzte‘ ffir die Sahrauis anstatt der

versprochenen Unabhdngigkeit die ma-

rokkanische Besatzung des Landes und

ihre Vertreibung ein.

Vor einigen Monaten sollten offiziell

die Vorbereitungen ffir ein Referendum

im Zusammenhang mit dem UN ~ Frie-

densplan zur Unabhfingigkeit der West-

sahara oder der Anschlufi an Marroko

beginnen.Nurarn RandeerfuhrdieOffent-

lichkeit, daB wéihrend dieser UN - Verbe-

reitungen und dem langst vereinbarten

WaffenslillstanddermarrokanischeKdnig
ungestért und ohne internationalen Pro-

teste die Westsahara bombardieren lieB

und Siedler ans Marroko zwanggansie-

delte.

Nach 15 Jahren Befreiungsbewegung

der Frente Polisario schlfigt die Milita-

risierung des alltaglichen Lebens zuriick

aufdie Menschen . DerKrieg fiir nationale

Befreiung und politische Freiheit hat

immer auch Ubergriffe hervorgebracht,

die dutch nichts zu rechtfertigen sind.

"Falter is: nichtverhandelbar “, wie Karl

Réssel in der Einleitung zu seinem Buch

fiber eine Polisario Geheimdienstaktion

schreibt.

Ihm kommt das groBe Verdienst zu,

nicht nut ein umfassendes Buch zu Ge-

schichte und Befreiungskampf der Sah—

rauis geschrieben, sondern sein Auger:—

merk auchaufdieEntwicklungeinerneuen

Gesellschaft, die politischen Strukturen

und inneren Widerspn’iche gerichtet zu

haben.

Erst die Kenntnis der umfangreichen

Tradition und Lebensweise laBt uns ver-

stehen, daB ein Volk nichterst seit 16 Jah-

ren harmiickigen Widerstand trotz aller

marokkanischen Okkupatjosversuche in

der Wfiste leistet, sondem seit mehr als

ffinfhundert Jahren.

Die Emberung und Kolonisierung La-

teinamerikas hatte noch gar nicht stattge-

funden, als an der nord—und westafrika-

nischen Kiiste Sklavenjagden und Gold—

raub schon Alltag waren.

Das Buch arbeitet eine Fiille von Qnelo

len auf, hinterfragt Geschichte and Ge-

genwart bis ins Detail, recherchiert Hin-

tergriinde und liefert insbesondere, trotz

groBer Materialfiille, eine lesbare und

detaiHiertegegliedertejoumalistischeAr-

beit.
~

Aber Karl Rdssel erzahlt auch viel von

den Menschen, ihren Mythen, von dei-

Wiiste, der Nomadenkultur und den Hin-

termannem des Westsaharakrieges. die

neben vielen internationalen Interessen

auch mit deutschen Namen gespickt sind.

Herby Sachs

Hwy/J E177

Folge des europiiischen Kolonialismus -



Bei der Redaktion

eingetroffene

Neuverfiffentlichungen

— 5. Freiburger Videoforum. Ein Kata-

log, der die Videofilme kurz vorstellt, die
auf dem 5. Freiburger Videoforum im

Herbst 1991 gezeigt warden. Unler den

wichtigsten Arbeiien waren: ». . .und

andere Ergfisse.« Ein Film zur Genteeh—

nik von Mirjam Quime und JulianeGissler;
»Goldgrc'z'berzeiren«, ein Film fiber die

Wessis in der DDR von Bertram Verhaag
und Claus Strigel; »Lo denuncio«, ein

unerwfinschterBeitrag zur'lOO-Jahr-Feier

derSchweiz. AlvaroBaragiola wurde 1989

im Tessin zu 17 Jahren Geféingnis verur—

teilt wegen angeblicher Mitgliedschaft in

der Brigate Rosse and Teilnahme an de—

ren Aktionen, gedreht von Alvaro Bara~

giola, Pierre Mennel and Stefan Jung,
nach der Urauffiihrung in der Schweiz

verboten; ein neuer Hafenslraflenfiim:

»Selbst das kleinsze Licht durchbrichtdie

Dunkelheizcv; »Germany - the other story«,
ein Film fiber Deutsch-Naiionalismus,
rassistische Morde und die Nolwendig-

— keitzur Selbstverteidigung ffir Immigram-

Innen, von Mogniss H. Abdallah and Ken

Fem; »invner cf; ewig«, kiirzlich bereits

im ZDF zu sehen: Claude ein Ziiricher

Anarchist und Dodo beleben den Mythos
von Orpheus und Eurydike, von Samir;
u.v.a. Uber den Ablauf der Videotage isi

auch eine kopiene Doku erschienen.

Beides bei: Medienwerlcrtatt Freiburg,
Konradstr20, 7800 Freiburg
—Liste fiber Frauenvideoa im Verleih der

MedienwerkstattFreiburgerschienen. 2.-

DM. Darunter 2.3. »Die Bankrotterklc'i-

rung«.DieserFilm erzéihlt von einerFrau,
die sich jahrelang als Mitglied der Szene

begriffen hat, die in poliiischen Gruppen
gearbeitet hat, im Hauserkampfaktiv war

und bei der Gmndung der ersien und

wichtigsten ,,linken“ Kneipe Freiburgs
als Kollektivbetrieb beteiligt war. Diese
Frau emscheidet sich eines Tages. ein

Kind zu bekommen. Sie fiihlt sich stark,
lebt in Zusammenhangen, die ein Rah-

men zu sein seheinen fur ein Kind. Sie hat

cine Beziehung and eine Gruppe. Was

3011 schiefgehen?

Es lauft eine Menge schief. . .. Es geht um

die Szene. . . Um dieerlebte Unfahigkeit. ..

und doch ist derFilm keine Abrechnung. ..

(Verleih: 50.~), Adr. 5.0.

—Ingrid Strobl: Strange fruit. Bevolke-

rungspolitik: Ideologien, Ziele, Memo-

den, Widerstand. "Edition ID-Archiv,
Schliemannstr.23, 0—1058 Berlin, 365.,
10.-DM

— Hans Schafranek: Zwischen NW

and Gestapo. Die Ausliefenmg deuischer

und osterreichischer Antifaschisten aus

der Sowjetunion an Nazideutschland

1937-1941. »2208.; ISP-Verlag, PF

1 I 101 7, 6000 Frankfurt
Das Bach sorgte nicht zuletzi deshalh fiir

Wirbel, weil es den hessischen Kom-

m unisten Emil Carlebach und seine Funk—

tion in der KZ-Lager"leitung" blofisiellte

und dieser prompt cine einsiweilige Ver-

fiigung erwirkte and cine Passage ein-

schwarzen lieB. Hans Schafranek istaller-

dings als gewissenhafter Historiker be-

kannt, der sich nicht zuietzt durch seine

Beschfiftigung mit der Bingrafie and

Ermordung Kurt Landaus im Spanischen
Burgerkrieg im Bereich obskurer hum-

munisIischerGeheimpolimipraxis bestens

auskennt. Vgl.: Das kurze Leben den

Kurt Landau. Ein i‘jsterrcichiseher

Kommunist als Opfer der SLalinsehen

Geheimpolizei, 1988, 6103.; Verlagfi‘ir
Geseflschaftskritik, Kaiserstr.91 ,A—1070
Wien.

— Antifa Koliekiiv Hamburg:
Schwarz—Tod-Gold. Das poliiischfikw
nomische System als Ursaehe deal Rechts~

extremismus. 32 S., 5,-DM
— Gesichter der Esoterik. Ein wichtiger
Streifzug dutch das Reich des Irrationa-

lismus und damitein zeiigemafler Beiirag
zur Demoniage derderzciiigen Mode. Mil

einer Auswahl esoterischerOriginaltexte
um 1900 und einer Bibliographic zum

Thema von Gerhard Senfi, Verlag Monte

Verna, Hahngasse 15. A—1090 Wien. 101

5., 22.—DM. .

[Eine Notiz am Rande: nicht nur, dafl wir

,,Altemativverlagc“ im Laufderlahre auf

derBuchmesse von esoterischen Verlagen
umstellt und eingekeillwurden and so seit

1986 Jahr [fir Jahr die Trendwende weg
von der Poliiik miterleben konmen; heme

bedeulet es fur einen Buchhandelsvenre-

[er cine groBe Gei‘anigkeit, bei cler er

wenig verdient, einen anarchistischen

Verlag in den Buchhandlungen anzubie-

Len, ,,leben“ iuter von seinem Masseuab

saw, den er (lurch die esoterischen Buchw—

emielt. Schone neue Well? Anm. des wie

immer hisengeschfittehen Verlagi‘l

— Weaseln breather: nicht van selbat.«

Die Anarchisienpresse 13904933 an

ausgewahlwn Beispielen. Eine Analyne
anarchisiischer Presse and finer Wirin-

samkeit anhand von Johann Mom Frei- -

heir, Gustav Landauera 302mm {Erich
Muhaams Kain and Fanai, Rat Mamie

Ziegeibrenner von Ame Meierbruggwi
Tratzdem Verlag, PF 1159‘, 7043' Grafw

.

nawl; 330 3., 34.4310
— In SF-29 (vgl. 3.71) brach‘ten wit airmen

n...
Artikel Wanik Lind Paiitike. der eine

hollandischeAntifa-Akiinnheauhrieb;‘bei
der in einem Tagungehaaa Whimmkm
ier Fever ausbrach and ‘Wonwh nieh die

‘

meieten Demo—Teilnehmerinnen van

ciieser Airman tibe V

mfiiiilteni Dieaer

Beitrag der hoiifindzimhen Agentm Erik
wet, die sich tier ,Ffirdemng tier illegalén
Wissensehaft“ verseiirieben hat, waffle
mm mm dem Titei ,Eanik in ami~
faschistischer Marion“ ale Kapitei in dem
Bush »Kopfspriingm Elm finch dew

Hewegungslehm den iID-Axchive mu

verdffemlicht.301}S.,2&~DM.III¥~Amhiv,
Schliemannatr23, 040383mm.

w'

-- Zum Schlufi much rain Hm»
weis au’f ein Bach, clan wit

[cider nicht automatiscii auge-
schickt bek‘ammen have“:

Reinhard Mfilier (Hrsgoz: Geerg Lukfice,
Johannes R.Becher,FIiedrichWn-If,fimat
Onwald wax: Die Saubemig. Moaimu
1936. Sienogramm einer geschiossenen
Parieiversammlung. Roma, 5312 3..
19,3ODM.

‘

Deumahe Schriftszeiler enter dem Hamel:
des Smlinismua spieien schism fiber

ihresgleichen und endear-a Memehkfianw

Psychogrammeerstel‘len.kanndiemerar~
chien miter den Gennssen nachvoilaiw

hen. die Angst, die Knnkmenz. die. 111v

trigen and die Ausnnmmg Vim Maohthis
-— wie wir heme wing-zen ... mm Michelin

Zusmnmenspiel mitriem MKWD,Z.B. im

£2111“ Carola Heller and minim. 15in grim
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21011: chhljgc, bislang unbckannte De-

Kfcsmnmfi Randc spiclt auch der ,,Fall“

Rollc‘ E'

a Muhsams (geb.Ellinger) cine

uns $802210 lessagc nur
von viclen, die

ragen b

crs mtcrcssxcrt, wcil sic einigc

mus dur Challlwcrtct
und den Mechanis—

War Zenc ISIChllg
macht. Im April 1936

”In: Bck: Muhsarn vcrhaftct wordcn.

nach MOSTLZLCH gcrictcn,
sofcm sic sich

Unter Druck.u
gcfluchtct hattcn, sofort

c
'

-

lefiirrlrliiigm rcchtfcrtigcndc Schriftstcl-

liest man
{Wald dcsscn ,,Vcrtcidigung“,

Zicrcnd wsic insgcsarm oft sclbst denun-

feslgchalllcrkt’
hat — dlCS sol] noch cinmal

gendc Vc [:1 wcrdcn
— dic Spiller erfol-

Fabri [Enli aftung‘mcht libcrlcbt : >>Gcn.

Cmirgricn
st Fabri aus Ostcrreich, 1932

]: Wir “fl"
KPO-Schriftstellcr, Anm.

Uhsam blsficm
daB cr von Frag mit der

chm.ErSleflnnl war,
mit dcr Carola

mildic
Prichtkcm Wortdavon,dchr

30“ Lcutcn zusammcn war, spricht

abcr ‘

Slcglbéfimalodcr 2bis 3mal von Maria

diezcnc V'SI
the absolute Offcnhcit, die

die ihr an
crlangcn muB von den Lenten,

enossc gchbrcn. Dariibcr 5011 Sid) dcr

“Wau- Ittwald iluch.“(S.276)

munistisc‘ilm Auftrag dcs ZK dcr Kom-

re 13;
Panel Dcutschlands bin ich

aglAnm S}:
zu

chzi Mijhsam [nach

Schcn, 0b
3 chschickt wordcn, um zu

lcnbcrgS
lch

Slc nicht dcm Einl'luB Wol-

[BClCiligtcr dcr Mijnchnchijtc-

onllichc,
szitcrcr Trotzkist, Anm. SF]

me

nachmmls bCi ihr gcwcscn.'Miihsam i5t

deulschcgsm.” gckommcn. Dal} dic

uhszhmsilrtcwon dcrAnwcsenhcithnzi

dcm blOch
Moskau crfuhr, vcrdanktsic

sigchc
..

n Zufall, (1218 an mir cine rus-

mir
Sag“:

fScchrin gelaufcn kam und

Ich in So'fdlchMfihsam will sic sprcchcn.

"d Cs Slclfin Ills Dom Wostoka gefahrcn,

en in
Esrch heraus, daB sic bcrciLs 8

dicscm Hotel 3218 [an spiltcrcr

n kann. Im Auftragc bin ich(

Stellc vcn'éit er, daB sic 6 Wochen vergcb-

lich die Stassowa, Leiterin dcrRotcn Hilfc

sprcchen wollte, auf dcrcn Initiative hin,

sic Frag verlassen hatte; Anm. SF],bcsof~

fen war und claim in einem Zustand dcr

totalen Auflfisung befancl. Ich bin zum

Genossen Bredcl gcgangen und habc ihm

gesagt, das ist cine ungcheure Schwei-

nerci. Man hat die Frau herflbergeholt,

und niemand kiinnmert sich um sic, dall

man Werner Hirsch gcbeten hat, sic aus-

findig zu machen, (138 die Frau unkon~

tmllier; 1mg unharhcitet 313 die Witwe

dcs Anarchisten crich Miihsam sich hicr

aufgehalten hat. Ich habe mich dcs Fallcs

angenommen, damit cin Gedichtauswahl-

band von dem crmordetcn Antifaschisten

Erich Miihsam ersclieinc, der aber bereits

seit einem Jahr liegt und durch unverant— .

wortliche politischc Schlampcrci liegt,

wcil niemand die Verantworrung fur die

Herausgabe fibemehmcn wollte.“(S.286)

Gen. Willi Bredcl: ,,Ich muB auch noch

sagen, daB ich etw

sam zu schaffen gehabt habe. Vicle Tage

wurdc ich von Vertretcm der Mcshrab-

bestiirmt— morgcnds, mittags,

abcnds - ich sell einen Mflhsam-Film

schrciben. Ich habe mich gewehrt mit

Handen und FiiBen, das ist cine faulc,

dummc Sache, icli will nicht drin sein,

raus, raus. Ich wurde auf ganz hohe Ein—

wirkung verpflichtet, ich soil mich dran-

machen und soll ein Drehbuch fur einen

Miihsam-Film schrciben. Der Genosse

Granach [Alexander Granach, cincr der

bckanntesten Schauspieler in der Wei—

marerRepublik,dersclbstuntchcrdacht
stand, linksradikal zu sein und dies auch

war. Er war in Berlin u.a. mit Erich

Mtihsam und Rudolf Rocker befreundet

und untcrstfitzte

wegung finanzic

drehen, im Mctropo

mcnkunft, wo die Zenzi safi

pom—Film

die anarchistische Be-

11. Anm. SF] sollte ihn

lwardie ersteZusam—

und nun dem

as mit der Zenzi Miih— ,

Willi Bredel den Film erkl'arcn wollte der

fiir ihren crschlagenen Mann gerl’reht
wcrden sollte. — Alsocin Denkmal muB es

w'crden auf unscrcn Erich. - Ich sagte gar

niclits. Abcr dann sagte ich: Ich bin der

Me1nung,das 3011 so ein Denkmal werden

auf die anLifaschistischcn Kampfer in

Deutschland und auch auf Erich. Und
schon war der crste Konflikt da. Ich

llabe dann cin Expose gemacht und

jetzt wo die politische Sache so stem,
kommt die Mcshrabpem . . . und erklaren

der Mfihsam-Film kommt nicht in Frage’
der Genosse Bredel 5011 3070 Rube] his:
zum 7.3cptcmbcr zurfickzahlen.“(S.344)

Gen. Wangenheim [Gustav von Wangcn-
helm, Schauspieler, kam aus Pfemferts
AKTIONskrcis und stand selbstunterdem
Verdacht politischcr Unzuverlfissigkeit}
,,Ich warnculich bei Granach .. . Er wufitc
den Fall Neher, er wuBte den Fall chzi

Mijhsam, In diesem Zusammenhang
frage lCh Granach, hast (In in der letzten

Zen irgendwie anléifilich der Ml'ihsam—

geschichtc
— du bist doch vernfinftig

vorsrchtig, du bist dir doch klar, was as
bedeutct, du weifit doch, daB du ein

Mensch bist, an dcnsich alles anschmie t

Ich wollte wissen was 105 isL Er war seghr
mit Pfemfert befrcundet. Er anwortcte

mir sachlich, cs ist
'

“

(3.417)

allcs 1n Ordnung...

Unnctig zu sagen, daB Wangenheim vcr

der Zelle scincn Bcsuch bei Granach als

Informationsbesuch fiir die Panel hin-

stclltc, (138 cr sich von Pfemfert distan-

zierte usw.usf. Deutlich wird auch daB

_s1ch die russischen Stellen aufgrunr’i Clea

intcmationalen Drucks zugunstcn von

Zenzl Mtihsam zu cincr vorfibcrgchcnden
Scheinlreilassung genfitigt sahen und

anschlieBcnd das Geriicht ihrer bever-

stchendcn ,,Ausweisung“ unter den we-

n1ger informierten deutschcn Schriftstcl-
[em vcrbreitctcn.



>>Eewegt die noch
'

was?«

Der Kflnstler rezensiert sein
Publikum

von Gregor Hause

Meine erste Rundreise mit meinem

Programm ,,Das Herz in der Hand" mit

Liedem nach Texten von Erich Mflhsam ~1‘
fand vom 6. bis 10. N0vember 1991 stall.

Organisiert von Thomas Beckmann aus

Wolfsruh, ein akliver Mitsueiter der Fre-
‘

ien Arbeiter Union (FAU—Ost).
...(Ort der ersten Veranstaitung ist

‘

Gransee, das Haus der Kultur). Ubrigens
in Zusammenarbeit von PDS -Ortsgruppe
und FAU. Kurz nach 19 Uhr beginne ich

‘

mit meinem Aquritt vor einem etwa 10-

kopfigen Publikum mit einer Ahersspan—
ne von 18 bis 80. Ich habe den Eindruck, '-

daB die Mfihsamschen Texe in Verbin-

dung mil meiner Musik im aligemcinen
verstiindlich bei den Lenten ankommeh.

"

Nur bei Texten, in denen sein anarchi-

stisches Credo besonders stark zum Aus- ‘

druck kommt; wenn es z.B. um das Ver-

héiltnis von Staat und Freiheit geht; tun

sich im Versléindnis des Publikums Lficken
auf. Was von ungenflgendem Einblick in

die Sache zeugt und in der anschlieBen-
den Diskussion mit einigen ZiLaten aus

der Fanal-Broschiire Die Befieiung der

Gesellschaft vom Staat und mil immer
noch aklueilen Beziigen, wie der paria—
mentarischen Wfihierei, erhellt werden

kann und bei einigen Leuten hoffdemlich
einen Lichtblick bewirkt bar. ..

(Ort des zweiten Aquritts isl Potsdam,
das Unigelfinde in Babelsberg). Aber wie

ich erfahre, isl der kleine Fernsehraum, in

dem sich dann ca. 12 bis 15 Leule einfin—

den nur ein Ausweichpodium, da dcr

urspriingiich organisierte Raum pk‘itzlich
von einigen Leulen fijr cine Disco bean-

sprucht wurde. Politische Lieder sind out

—man hfilt‘s heme lieber mil Schwof und

Tanz wie in den goidenen Zwanzigem!
Aber der kieine Kreis macht sich bezahlt,
ein lauschendes Studentenpublikum; aber

fast ohneRegungen aufden Vortrag. Und
wenn ich nicht in die Gesichter schauen
wiirde und nur vom fehlenden Beifall

ausgehen wiirde, hime ich wohi fragen
konnen, haben diese Leute noch Gefiihle,
bewegt die noch was oder sind die total

cool? Das Programrn kommt aber den—

noch gut an. Wit diskutieren, teiiweise
'sehr kontrovers his in die spiite Nacht

hinein. Da tun sich seelische Abgrfinde,
wie finstere Bilder einer Endzeitsu'mm ug
auf. Aber es wird auch das Morgenrot des

Prinzip Hoffmmg am Horizonthinter dem

groBen grauen Bergmassiv erblickt.

. . .(Dritler Tag. Eberswalde) Wir (Kai,

von der FAU) ahren mit iem
' uto

einem Jugend«Freizei1—Zenl:rum,das sich

ganz in der Niihe der donigen Erich-

Muhsamfitrafie (I!) befmdet. Es is! eine

der DDR-typischen, éuflerlich wie inner-

lich schmuckloscn Barackenbamen, in

denen die kultureilen Bedfirfnisse der

Hemnwachscnden befriedigtwerden soil-

ten. Kurz nach 20 Ubr beginne ich mi:

meinem Programm vor einem jungcn
Publikum von etwa ‘10 Lenten. Nach und

nach steigt die Zahl der Zuhorer bis auf

fiber 30 an, cin stdndiges Kommen, wo—

durch natiirlich mitunter groBe Unruhe

herrscht. Ich giaube es sind vieIc Leute

aus der autonomen Szene mit dabei.

Dementsprechcnd ist dann auch die

Atmosphiirc. es gehtziemlich wild zu Ufld

die Zwisehenfragcn zur Person Erich

Mfihsams und zu gesellschafdichen Per-

spekliven, die der Anarchismus zu bieten

hat, steigcm sich manchmat as fast tumult-

artigen Diskussionen. Dereriorme Bier-

konsum tut ein Ubriges und der Abend

nimmt ein fast orgiastisches Ende. Trou-

dem bin ich sicher,daB vie] von Miihsams

Boischaft, nicht zuletzt durch meine

Komposilionen und mcine Vortmgsweise
riibergekommen isL. (Eigeniob ist eine

Tugend, besonders wenn man nichldarauf

angewiesen ist, dem Publikum dieSchuhe

zu pulzen. Donn meine Kunsl ist ais Ge-

fiihl in mir entsmnden und somit meine

ganz eigenc Ausdrucksweisc. . .)
(Vierter Tag, A-Laden, Berlin - West):

Leidcr war ich schon ziemlich kaputt, so

(1218 ich wzihrend der Fahrt einiges getrun-
ken habe. Entsprechend angeliidert bin
ich dann auch im A-Laden angekommen
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und aufgetretcn...
mieh die anwesenden zebn Leute wohl
dosh. denn es anagram aim insztige and
aufgeiockerrc Atmosphere, Mierdings
braucme ich diesmal such air: ‘besoudcrs
wohigesinmes Publiimmw dean main
Anflritt enmprach in Miner Weise den
Ansprfichen, die ich mir scum: sterile,
(Selbstkritik ism auch cine Tugend und
some schon einsemen, wenn man gerade
dabei isr, Scheme zu bauen.)

(5. and letzrer Tag, Halle, Cafe in der

Kelinersunfie): Im vollbesetzten Cafesind
die Lame mehrzum Quarsehen aufgelegt.
Den wenigsten is! wohl bekanm. dafi bier
ein Miihsam-Progrmnm gebqten warden
soil. Jedenfalls gem mein Vomag total
unrer und ich bin schon drauf and draw
meine Zeke ahzubrecben. Ich bin ja sow

wieso uniustig mid gasehafft. Aber damn
kommt von intercssicner Seite der Von

schiag in einen anderen Raum 211 week—
seln. Vor ungefahr 15 Lauren wage ich
cinen zweiten Versuch and siehe da. as

wind ein anregender Ahead fiir alle und
ich habe doch noch cinen geglfickten
AbsehiuB meiner Rnndreise. Dieser

Schluflzag bestfirkt mich in meiner Am
sicht, daB Auftritte im kleineu Kreis flit
Kfinsder and Publikum frucmbarer sind,
da so der Konlakr gewahrt bleibt and
keine Emir-emailing wie bei einem 8110‘

nymen Publikum eimritt.

nDas Hen in der Honda: '3 Erich Mlilmzm—
Lieder, kompom‘ert and wrgetmggn van

Gregor Hausa, Magdeburg gibt es aquax—
sane, 16,-DM, Trotsdamfiefiag, PF 1139.
7043 Grafemwl

. Denncwh mochten
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DER ‘SCHWA‘RZE FADEN BURCH DIE
*

GESCHICHTE
‘

Afine §Chwerpunktanalyw zur deutsch

‘ archlsmnl’ressea dem ungeliebten Kin

sprachigen
d der frijhen

Arbeiterbewegung

van Arno Maierbrugger

Anch .

Tradili’ggagnIslenzeitungcn haben ihre

liken PuglikIC-rclaune
Viclfalt an liber-

gm Raum hagloncn
rm dcuxschspraehi-

zusaman daggl umcr anderem damit

3.6“ fiber 1150 J
anarchistischeZeitungen

(“Cruz Welts' hahren
emc frciheilsoricn-

‘aus dem If
.l DFOpagiercn, und zwar

schmiiht vc fInler'hall”,
néimlich viclgc-

der Offcnk
T

Cfntund verfolgtund wegcn

itik haugmdlgcn
Brisanz ihrer Slaals-

chen Von
gyerbolcn, abcr geradc des-

n OinCr Alclcn
sehr geschiitzl.

ubSlanz dcrnalySC
fiber die vcgcmbilc

PC” Pressc I
VCI’gessenen und vcrdriing—

-

Tdic Ursmlzc
lch versucht, Klarheil

Ssamc
Prungc zu findcn; hbchst in-

uSammcmgflrSOncllc
und slruklurcllc

flus der ana
dn-gc' lassen sich besondcrs

dcr Fruhycirchlsuschen Prcssclandschaft

is Zur J‘allder Bcwcgung,ctwaab 1850

{OlgCnan 1rliunderlwcndc, ablcscn. Im

mchdCrAECICn
chi gcsondcrlc Phiino-

to", die we
arclro-Publizistikangeschnit-

XiSlenz ifcn
1hrcr nicht vorhandencn

Schichlssc} Idcr gcsamicn Pressege—

a Cn an
milbung cs wohl nolwcndig

S hlandgdm-m
zu werdcn.

ChiSUSehecllt
srch eincrscils um die anar-

.Onflrchic 205510
1n der éstcrreichischcn

f0 Clwa m»;
n

crersens 2115 Kontrapunkl

vrdualanam 8.01%” Zen floricrcndc indi—

i Crsprficll‘Sllsche
Tradition. In ihrcr

-

tungcn arch-ken
habcn diesc bciden

.

c cin ein 'cmg gcmcrnsam, sind abcr

Z'SUScth P
fnsammcngchorigcs publi-
hanomcn und damil aueh

CSlandlc. .

wCSCng'
lldcsrnihcnIibcruiraneilungs-

lcrc

An -

Osterrgrchrstenpresse
in der

lCh-ungarischen Monar-

chie

Die dc”

islurspr§C11§Praclrigc Anarchistenpressc

[Fnlii .gkcfigllch ein Produklregcr Exilan—

lIonen 8n 1:}
sow“) Von Zcilungspublika-

"aches f.” chriphcric des Dculschen
' “dmhch dcr Schwciz sowic

SlCn-c‘Ich.Ungam, gcwescn. Der orga-

nisierte Anarchismus in Deutschland nahm

scincn Ausgang vom Schweizer Jura—

Bund, andererseits stammen bedeulcnde

Redakteure, namenLlich Johann Most oder

Josef Peukert, aus der radikalen Schule

der osterrcichisehen Sozialdemokratic.

Nachdem die Schweiz nach der Vcrla-

gerung der anarchistischcn Organisation

in das deutsche Ursprungsland ihre Be-

deutung als Schmiede revolutionérer

Publizislik vcrloren name, beschrfinkten

sich die donigen Anarchislen auf fran-

zbsischspraehige Organe. Ausnahmen

bildcten Der WeclauflGenEZiirich, 1903—

1907), ein zcitweise von Senna Hoy (d.i.

Johannes Holzmann) redigicrtes Blau.

Weitcrs werden ffir die Schweiz Der

Sozialist (Bern 1910), eine Schweizer

Ausgabc fiir die dortige Federation von

Landauers “Sozialistischcm Bund”, Der

Revoluzzer (Zfirich, 1915—?) und Nie

wiedcr Krieg.’ (Ziirich, 1925) verzeich-

net.

In Ostcrrcich Lrat der Anarchismus in

den 700r Jahrcn des vergangenen Jahr-

hunderls in Erscheinung. Als Zwangs-
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opfer der Richtungskéimpfe innerhalb d

I.I‘nte.mationale hatte auch die osteer
reichrsche Sozialdemokratie mit dr-
Rndikalisierung ihrer Kreise zu rin

er

Dies
ffihrte vor allem unter der Fahfgf

I

fuhrung yon
Josef Peukert zur Ausglie:

dcrung elner
anarchoiden Richtung Zum

Ideologre-Organ wurde Die Zu.kunft
(Wren, 1879—1884), die nach ihrem Ver

bot rm Jahre 1885 315 eigenLlieh anarch-
slisches Blatt, mit dem Untertitel “Or

1-

der radikalen Sozialisten Ostral'reichs”ga'n
wechselndem Erfolg und der Ungf



driickung durch die Staatsmacht ausge-

setzt, erscheinen konn1e.Ein temporares
Ausweichen der “Zukunfri” nach Buda—

pest(1884) kennte die Verfolgung nicht

eindammcn. Erst gegen 1886 fand man in

Villach passende Bedingnngen, um mit

einem Nachfolgeorgan, Die Arbeit (01'-
gan der Socialisten Gsterreichs. Villach

1886/87), foirtzusetzen. Dieses Blah;

wanderte fiber Graz und Linz nach Wien,
um dort nach zweijahriger Duldung er—

neut verboLen zu werden. Eine neue,die15-
mai “streng” anarchistische "Zukunfl"

emstand in Wien abermals und erschien

von 1892 his 1896.

An dieser Zweitauflage 1161' “21111111111"

beteiligten sieh namhafle Intellektuelle

wie Stefan Grossmann. der Kunsthismri-

ker Max Dvorak Alfred Polgar snwie

versch1edeneJunge Kfinsfler dieaus dem

Kleinbfirgenum stammten 11nd diese Phase

anarchistischer Joumaiistik ais kurze

Epoche“jugendlicherEmpfirung”begn'f-
fen.

In der “Zukunf1"begannen sich ab 1892

interessante Diskussionen fiber anarchi-

stische Theorie zu emspinnen, sie konme

dadurch den deutschen Radikalenorga-
nen beistehen und nebenbei auch noch

ihre Leserschafl und Organisation ver-

gréBem. Die wachsende Reprasemation
und auch die Angst der Bfirger vor Atten-

taten, die in den 90er Jahren ihre Renais-

sance erlebten, rief allerdings die Polizei

auf den Plan. Razzien und Verhaftungen
dezimienen die Substanz an anarchie

stischen Redakteuren. Nash (1131 Einstei-

lwng derersten Folge deg Beriiner“Sozia-

list” muflte auch die “Zukunft” 6111 1111'

allemal die Pforten schliefien (1896).
MehrereRadikalenorgane,die sich nicht

zu einer solchen Plattform wie die “Zu-

kunft”entwickeiten jedoch einenundber-

sehbaren Stellenwert innerhalb der anar-

chistischen Hesse-Organisation in Oster—

reich-Ungam batten, sind relau'v kurz~

fristig auf der Biihne aufgetaucht dazn

gehfirten Der Kommunist (Zeitschrift fiir

SoziaIpolitik, VolkswirtschaftundLitem?

lur, Budapest 1882), Radical (Organ fiir

das arbeitende Volk, ab N12 Organ der

Sozialisten Ungams, Budapest 1883/84),
Delnicke Listy (Wien 1881-1884, davor

in Prag), Robomik (Krakau, 1883) sowie

der Voikswille (Sozialfikonomisches
Wochenblatt fiir das arbeitende Volk,

Budapest 1882), und einige als Sydika-
listenorgane fungierende Facharbeiter-

and Handwerkerzeilungen.

In B udapest existiene wei ters Die Frcie

Presse Cisleithaniens (1883), auBerdem
in Salzburg dieAllgemeineZeilung (1893/
94) und in Graz Die Freiheit (1894). In

Reichenberg brachte es Der Radikale

(1883-1885) 2111f drei Jahrgiirrge.

WWWmm
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Nach einem zwischenzeiflichen Nieder—

gang der dstemeiehischen Bewegung 11a:

gegen das Jahr 1907 der 651e11eichisehe

anamhistischeSchrifzsteilerPierreRamns

(Rudolf GroBmann) auf die politisehe
Bfihne 11nd priigle neben syndikalistischen
Tendenzen auch ein neues Seihstverstfin-

dnis von' Anarchismus, indem er den

Versuch unternahm, aus dem

Idecnkonglomerat die konstituierenden

Bedingangen herauszufiltem. Bin erstes

Produkt dieser Bemhhungen, anch dem

wissenschaffliehen Mai-1113111113 etwas

entgegenzusetzen, war 11113 “Anarchi-

stische Manifest”:

Die kommunistische Anarchie wird

jedes Land, in dem sic verwirklicht wur-

de, in einen bliihenden Garten verwan~

dcln. Der Hauscrhaufenfier Kehrricht—

haufen dermodemen 21111113311011.5de

genannt, wird auseinanderfallen 11nd

abgetragcn werden (...) (es)enlsteh1auf
der Grundlage des Kommunismua cine

groBartige Kultnrmehrheit won Emeli-

gungs-,Austausch- und Verlriebs- wie

Eignungsmeihodenmelche (lurch das

Eperiment der Erfahrung die Menschheit

endlich cinlenken 111131 auf die Balm kins-

scnkampfloser Entwickiung.

Ramus geriet zum Fiirspnechcr des

Kropotkinschcn Anamhokommunismus
in Csierreich, mi: Argumeniationen 11nd

Prophlezeiungen, die, betrachbet man sie

nicht “ans ihrer Zeii”, von hmgerlichen
Schreiberlingen schon mal 211m “schizoi-
den Qucrulantenwahnsinn” gemacht
werden. Nichlsdesloweniger ist das

“Anarchistischc Manifest" als Konlra—

punkt zu seinem kommunistischcn

“Gegcnslfick” von Marx/Engels (1848)
schon Gcgenstand vwissenschaftlicher

Behandlung gcworden und unterrnauerl
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Ramus’Gedanhenwnlt111 seiner 1907ms

Leben gemfenen anerkschafts- und

Propagandazeimng 91111113111111! 1111 A110

(0111113 HensohaftMnstemeuhmwicn1907-1914) Dan relativ langiehige B11111

erreichte Spitzennuflagen his 1211 3000

Exempiaxen. Innmedakfionefle Querclcn
11m Andmflitmiamw 111111 thnltfcind-
lichireit 111111111111 angenichm 111211 K11egsgc-
fahr zu untemchiedlichnn pmpagandi-
5113111011 Auffassungen 111111 echliefilmh zu

einer gfinzfichen Emnmlnng 1111 Blaucs
im Jahre 1914

Der 1111813151; 11111111111811 GmBmann gab
1121211 110611 (11111 1111111111111 1111 freien Geno—
ration (Wien 19104914) heraus,‘ cine

Fortsmznng der Londoner 11nd Berliner
"Freien Generation" (190649081D0r
“Wohistand 1111 Alia" wurde naeh dcm

Emmi Weldn'ieg1n Erkennmis 111111 Be-

freiung(Organcierhemchafisloéen Sozin-
listen Wien Bnnd hemchaftslnsersozia-
listen 1918—1933111mgew11f1 Ramus zog
mi: seinen 1111111 in anarchistisnhen Krci-
sen nicht nnnmthtenen Thesen zu

Gewaitfreiheit 11nd alternativen Lehcns—
formen, namentlich 11111 freien 51311111111211,
den Unwillen seiner Kollegen 111 und

11111913111121: damitnhne Absicht; dag iAus-
einanderdriften anarchiszischerKreisL 11 nd

auch den Vemauensverlust bei‘ dcr

Arbeiterschathunehmend “erstarktc”
damitder 3011111118 Anamhismns in Ostcr-
reich anf K051111111 dermietarinehen Basis.

Die Saene dchienerBohémerekrmicrtc
sich ans 1111111111111de11 gehilderen und

schriftstellemdeh Mbeitem win came Carl

Dopfund FranzPrinehing 11.111111111111111ch
new 111: die Hemaagahn 11111 Zeimchrifl
Der g rode Michei (1911113110111 Momm-

211111111 fiir 111111111111 Reform (111111 11903—

1906). eine 11111111 in Winner K111151111 zirku-

VJ
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Blall auch fiir

freuIlchCraAbSlmcnlo
und Fricdens-

Der L1,?“ iur religiosc Scklen.

kalim K32]
sradikalc und Anarchosyndi-

10bigg; B1}:- Kocmala, Redakleur kurz-

ukunfz Dilllcr ch
Neue Freie Worm,

1912) W’ar us Gesmdel. (alle Wien, um

mil ihm u

Cm Frcund Pierre Rmnus’ und

dcr anar :d wenigen anderen der Kern
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Beobael'uer deullich widerspiegelle. Ein

Indiz daflir war die Konsljluierung reli-

gios—freiheillicher und chiliaslischer 861(-

ton, die gemeinsam mil Slirner— und

Mackay-Bfinden die anarchislische

Presselandschaft um ihre Erzeugnisse

bereicherlen.

Eine besondere Blijle blieb die Haeus-

ser-Zcilung (Hamburg, 1921-19247), das

Blalldes polilisch-messianischen Schwfir—

mers Ludwig Christian (“Louis Chrélien”)

Haeusscr, der als Inkamalion Sumeria-

nischer Ffihrererwarlungen und im Sinne

von Nielzsches “Ubennensch"du1rch die

Lande 20g und dabei von Individual-

Anarchislcn wie aucli friihcn Nalional-

Bolschewiken gem gehorl wurde. Gegen

.1923 befand sich die Gruppe um Haeus-

m Hdhepunkl, der sich in der

“ChliSLiiCthfldikillCfl

Volksparlei" niederschlug. Diese Partei

erreichlc bei den Reichstagswahlen 1924,

zu .dessen Wahlwerbung Haeusser das

Hakenkreuz verwendele, an die 24.000

S linimen und fand Unlersliitzungvon einer

dubiosen Vereinigung namens “Bund der

Kommunislen (Nau’onalkommunislen)".

Haeusser, der in seinem Chiliasmus von

der Wiederkehr des Tausendjfihrigen

Reiches und des Hollands Chrislus traum-

le, rfihrle schon in den friihen Zwanziger

Jahren lief im Sumpf der nationalsozia—

em Trend, den
lislischen Ideologie, ein

- _

der Slimer— Kenner HELMS dem Indm-

dualanarchismus zugrun

Eine weilere individual-anarchislische

Splittergruppe,
die mil der von Haeusser

in engem Konlakl stand, war der“Sl1rner—

Bund" der Nielzsche—Verehrer Ernst

Samuel (“Anselm Ruesl”) und Salomo

Friedlaender (“Mynona”), diedie Heraus-

gabe der Zeilschrifl Der Einzige (Berlin

1919-1925) besorglen. Als Sympalhi-

sanlen gallon derHerausgeberder“Neuen

Freien Worle" und der “Zukunfl”, Karl

F.Kocmala sowie dessen Freund Pierre

Ramus (Rudolf GroBmann), die aus den

Cafehauszirkeln zum Slimer—Bund sne-

Bcn. Der “Einzige”, der zwischendurch

als “Organ des Individualislenbundes”

erschien, hiell sich sieben Jahrgiinge in

drei Folgen und be .

“Der Menschenfresser”,
“Der gellliche

Sauhirl", “Das ideals Gespensl”, “Der

geslimerteHimmel”,“Derdeulschellchel”
oder ”Der schweineme Gast”. Ab dcm

drillen Jahrgang erschien das Blall mu

Tilelvigneuen
von Al fi'ed Kubin und Spiller

mil namhafleren Auloren, beisplclsweise

Paul Cohm, Alberl Ehrenslein, Slefsn
George, Raoul Hausmann u.a. und hm-

slele sich auch mil Korrespondenlen 1m

Ausland. Was vom Slimer—Bund zu hal-

ten war und welche Ziele er verfolgle, war

set auf ihre

Griindung der

de legL
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gann mil Beilriigen wie
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durch die lektiire des "Einzigen” niehl

auszumachen. Da wurde Hitlers “Mein

Kampt" neben Friedrich Engels' “Grund-

sfitzen des Kommunismus" and Joseph
Rozhs “Resins und Links". Rudolf Stei-

ner, Lion Feuchtwanger und Erich K55:—

ner rezensieri and angeboten und nufler-

dem tatendurslig fiir die “dritte Welt-

epoche”, sprich: das “Brine Reich" ge-
worben. Unber diesen Vorausseizungen
scheint die Rene der Stimerianer bei der

Entstehung des Faschismus and dessert

Reiation zum “links”radikalen Sekltierer-

tum ‘noch nicht ansreichend betraehtet

Oder zumindest unlerbewertei warden zu

sem.

AuchdieZeitschiiftDerindivMualirtische
Anarchist (Hrsg. v. Benedict Lachmann,
Berlin 1919) verfolgte‘ das Ideal des

Individuums, allerdings im Sinne

Mackays. Des Blatt war eine Neuanf—

nahme des dutch den Krieg in eeinem

Erscheinen beechlossenen “Korrespon-
denzblanes der Vereinigung individua-

listischer Anarchisten”. Die neue Publi-

kation verfolgte die Ziele derPropaganda
ffir die ebenfalls neuaufgelebte “Vereini-

gung", um sic zum Sammelpunkt fiir

Mackay-Anhéinger zu machen. Ihr war

allerdings kein groBer EinfluB beschie-

den, die Bewegung tendierte zum Stimer-

Bund.

Weitere Stimeriania waren die Zeit-

schrift Ich (Eine Zeilschrift von und ffir

Menschen und fiber Dichtung und Wehr-

heit, Hamburg 1920.21), weiters Nene

BeitrfigezurSLimerforschung(Verlngdes
Britten Reiches, Dresden 1920‘23) und

Gmndbau. Bausteine zurn Drinen Reich

(Berlin 1925) sowie Letzte Politik (S tim-

Verlag Hans Timm, Berlin und Leipzig
1926-1934), die beiden lemeren als Or-

gane der “Physiokraten” im Sinne der

freiwirtschafdichen Bewegung Silvio

Gesefls, dem Kurueil—Finanzminiszere in

der Mfinchner Rfiterepublik. Dessen

Anhiinger wiederum gaben Teios (Zeit—
schrift des Freiwirtschafmbnndes, Berlin

1924-1928?) und DerPhysiokraiErstrebt
den voiien Arbeitsenrag fiir die Arbeiier

alIer Sande durch Grundbesitz und Geld-

reform, Berlin 1912—?)

Neben den schon angesprechenen
“unanarchistischen”Stimer-Zeitschrifien

wares ein Celeneicher, nfimlichCarl Dopf,
dermitreger publizistischer Tengkeiidie
Medieniandschafl der Anarchislen be-

reichene und abseitsder fi'fihfaschistischen

Ich—Theorie ais Individualanarchist fiir

das Gros der geseiischaftlichen “Eigen-
brfider" Steflung bemg. Mach seinem

Riickm'ti von der MiLarbeiterschaft beim

"Alarm" begann er ale Redakteur bei der

ZeitsehriflPranger (Organ der Hamburg-

Altonaer Kontrollm'ndchen. Hamburg
192]), die sich der Resoziaiisierung von

Prostiluierien und Vorbestraflen nnnahm

und auloritiire Meihoden in Besaerungs‘
und Erziehungsansmiten kfitisierte. Alm-
lichen Themen versehrieb sich Die Stim-

rne (Bliitter fiirKindersehutz und Fiirsor-

ge-Erziehung, Hamburg 1921), nine

Monatsschrift, die nnch einem Pressepre—
zeB gegen cine Erziehnngsanstalt einge-
stellt werden muBte. Dem foigle Der

Krakehler (Das Binu der Eigenbrfidler
(Sid). ab dem 2.Jg.: Ein Blati fiir Men-

schenrechte und herrechaftsiose Knltnr,‘

Hamburg 1921—1923), cin der Vercini-

gung individualistiseher Anarchislen

Lachmanns nahestehendee Elan mit anti»

kapilalislisch-aniisemitischen und sezin~

listisch-nrischen Unlerti’jnen. Dem ”Kra-

kehler" folgte Das Signal (Kampforgnn

62

der Versprengienflamburg 192%1924)’
das mit fiberradikalen Tnnnn gene? dfe
“Sebmnmizerderfiabeiterbewegung”, (1‘6

“Gewerkschnftsbonzen” new. ell Felde

zog. Banach grfindein dnr unnnniidlichc
Dopf die Zeitsehrift Der Frniheitkfl‘ind”
(Die Briefe den Einzigen, Herausgfigebc"
von einem Namenloeen, Hamburg 1924‘

1925), mit film 3500 Stfick verkaum

Auflage, die ans dram Abfimck van TQ’OPFS
individualieiiseh inspirieflen Briefs“
besiand.

Dopfs Ietziee man mid engine!) dcr

ultimntivsie Vereueh,eeineVnmwfllflngc“
von freiem Pmnenwnew an vnrwiridinhcnv
biieh Die F‘reie "renew (immune 1925/

3926), die es nut“ fiinf Nnmmnm brechfc-
Darin some die Meinnngefreihnit bclm

Wongenommw Werdenjndem sinh P0Pf
rednktioneiwnfligpaeeiv vnrhieimndwd"

@LA
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uschnft emer Vertiffenllichung zuffihr-
te. .Nach dem Schenern dieses Blattes zog

'

S’Ch D0pf ins “UnpoliLische” zuriick,

W512: Weltaus verbreitetere Publikation

Rfilebeian
den Wogen der Munchner

Schri ft 13°8qu
mltschwimmende Zeit-

Slander.

er

Zlegelbrenner (Kritik an Zu-

Miincheund Widerwfinigen Zeitgenossen,

ger Red;1917-1921)'
als (lessen alleini—

Mamta {1611? der Pseudonymtrfiger Ret

dCutlichu Qal._Sein Anarchismus
war von

ECtragcr:311'1nd1vndualistischen
Umentfinen

POlitisch‘
JCdOCh setzte er genau gezielte

bflrgerli :Auacken gegen die Krfifte der

mm)

C en

Resururation,
welche alle—

men bem Kbnnen eines reflektierten Lite-

Sllmmt waren.

Scxmlgllt demzufolge als Zwischener-

anarchigg
des Boheme- und Individual-

ganger dmus
und fibcrhaupl als Einzel-

dam Pro

6f Bewegung, obschon er 1918

R316“: PsgandaausschuB
der Miinchner

1iSiemfu
11k

ar'l'gehérle und einen Sozia-

dcr Nieisplan
fur the Presse entwarf. Nach

“Ucmewcrschlagung
der Riiteregierung

amerika eDr
uber London nach Latem-

"Ziegelbir
as

lie/senders lmeresse
am

Redakte
emlflr liegt damn, daB sem

Travel”
Inn dem groBen Romanautor

Sache w"
Personal] idem ist. Diese Tar-

damping?
crst nnch langwierigen M-

“Chen F

lchen lucraturwissensehafl-
in den S9rscllung6n

und Stilvergleichen

Zlcgclbrmbmgc‘:
Jahrcn festgestellt. Der

B-Trave
c”Her gilt m'chr oder weniger als

Spiclwiens erste literarisch—politlsche

Seine a
SC.alseeln“Friihwerk”,dasdureh

gozenfiiirchlstischcn
Unierténe und die

c

ertheit cme besondere Sumer-

SZ‘mdfinz aufweist.

Eatinvgllstfindige Strukturanalyse zum

1890 i. Anamhistenpresse” der Zeit von

Unler d‘S 19_33 ISL vom gleichen Armor

von selgmgllel
“Fesseln brechen nieht

nen (R
.St “1‘ TrotZdem-Verlagerschle-

9, é3oc‘h9leeniireWissenschaft,
Band

Graf
Scucn, DM 34,-, PF 1159, 7043

enau_1)

Anmerkungen:

Dign‘KWrCfpondem" war Pierre Ramus

1ndCl’Zenschrift“RadikalerGeiet".dem
Vorlancr des "Einzigen": Die Hefic

Wm?“ finfang der 30er Jahre Gegenstand
erhdhler Nachfrage und wurden neu

vgl.
aufgdeg"

.

IHELMS. Datcn vom Vormarsch dcr

deologic, in: ders, Die Ideologie der

anonymcn Gesellschaft. Kain 1966.

Silv‘
$395420

I"I,GESELLU862—1930),
Finanztheore-

\llker, CrSlmblc im Sinne von Proudhms

Plksbank die Beseitigung arbeitslosen

Ekamans (Zins,Grundrente). urnden

Kapitalismus stufenweise zu fiberwin-

den. Vgl. Werner SCHMID, Silvio Ge-

sell. Die Lebensgeschichte eines Pio-

niers, Bern 1954

Die Schreibweise des Namens orientiert sieh

an einem ilteren Vorbild, eine 1848 in

Hamburg und Berlin‘ erscheinende

Zeitschrift gleichen Namens.

Vormals: Sozieldemolcratisches Organ

Stefan GROSSMW, [ch war begeistert.

Eine Lebmsgeschichte. Berlin 1931

Unter dem Eindruck der anfsteigenden

Sozialdemokratie wandten sich die mei—

sten Kleinbfirgersfihne vom ‘m—amak—

tiven Sekten dasein" wieder ab.

Max NETTLAU erweitert diese Presseschau

in seiner "Geschichte der Anarchie",

Bd.3.Ber1in 1925. nochum die tschechi—

sehe Anarchistenpresse (8.325)

Pierre RAMUS. Das anarchistische Manifest,

Berlin 1907.

RAMUS, Anarchistisches Manifest,S. 10f.

“Der Spiegel" Nr.31,44.Jg., 30.Juli 1990I

"GesellsehafiderWahnsirmigen", S.94f.

Adolf HEMBERGER. Das historisch—sozio—

logische Veriiiilmis des westeuropiischen

Anmchosyndikalismusm
zum Anarchis-

mus, Phil. Diss. Heidelberg 1963.

5.18111.

zu Carl DOPF vgl. Michael POLLACK, 1m

Schatten der Arbeiterbewegung,
Wien

1977 (zusmilGerfriedBrandstetterund
Gerhard B012)

vgl. Carl Dopfs Amobiogmphie: K.D.Tassilo—

brunn (Pseud.),Aufsticg aus der Tiefe.‘

Der LeberISWeg eines unbedeutenden

Jomnalisren. Fassung 1960 (Manuskripr

im Ludwig Bolmnann-Institut fiir Ge-

schichte der Arbeiterbewegung, Linz)

Leben Hugo Sonnenscheins 5. die urn-

fangreiehe Biographie v. Jiirgen

SERKEBbhmische D6rfer.Wien/Ham-

burg 19875344357

Diese (wenig verbindliche) Einteilung nimmi

Giimher BARTSCH im Grundlagenlca-

pitel seiner. Buehes (Anarchismus in

Deutschland. Hannover 1972—73) vor,

allerdings ohne auf die Willkiir seiner

“Grenzziehung"hinzuweisen.
vgl. dazu Michael POLLACK .

S.108f.

' einer Zeiumg s.

K.D.TASSILOBRUNN (=Carl Dopt),

Aufstieg aus der Tiefe.Der Lebensweg

eines unbedeutenden Journalis Len (Nach-

laBBoltzmaIm-Insti rm Linz); femer. Carl

DOPF, Haeusser irn Urteil seiner Zeit-

genossen.
Hamburg 1923;U1richL1NSE.

BarfiiBige Propheren. Erléser der 20er

Jahre, Berlin (Siedler) 1983;

hie,Miinchen
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C] Unser Buch ,,Vom Bauhaus nach B'
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El Unser Buch ,,Miillverbrennun -

‘
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Black Cross -

Beleben wir die Schwarzkreuz-

/Schwarze Hilfe-Gruppen neu!

»Auch wenn wirnichtdrinnen sind, Knast

and was da lfiuft, geht uns aile an. Knast

ist die letzte Siufe, die letzte Waffe uns

alie auf Linie zu halten. Die Get‘zingnisse
miissen niedergerissen werden, Stein fiir

Stein. Aber in der Zwischenzeit kennen

kleine Reformen heifen, das Leben im

Knast ein wenig emfiglicher zu machen —

Dinge, wie beendete Brutalitfit, iéingere

Besuche, mehr Verbindungen, besseres

Essen, weniger Uberfiiliung... Jc mehr

wir die Forderungen der Gefangenen
untersu'jtzen, desm grdBer wircl unser

Wissen fiber den Knast, desio weniger

werden wir erpreBbar mii Knast.«

Bis zu den Libertfiren Tagen 1993 soil

kontinuieriich der Aufbau einer neuen

Schwarzen Hilfe vorbereitet werden, ihrc

bundesweite Organisierung kdnnte dam

in Frankfurt von alien Interessierten in die

Tat umgesetzt werden. Ffir diesen Zweck

wird im ndchsten SF ein Schwarzkrcuz—

Konto angegeben werden. Wer Kontakte

in einen Knast hat, wer Infos zu lokalcn

Repressionsfzillen im Knasi hat, wer Le—

sungen, Konzene u.'2i. organisieren will,

wer seibst im Knast sitzt, wer verschiirftes

Intercsse hat. die Vorbereitungen mil in

Gang zu semen, schreibean den SF, [Siich-

wort,,SH“auBen aufdem Briefumschiag].
Die Redaklion wird die Bricfe sammeln

und an die Initiatoren weitcrgeben, die

wiederum Kontakt mil allen aufnehmen

werden. Eine konkrere Frage aber gicich
nach Gettingen und Marburg: Warum

komml Post an die donigen Schwarge

Hilfe-Gruppen zuriick? Gibt es beidc

'Gruppen nicht mehr? »FL'irsachdienliche

Hinweise dank: die SF-Redaktion im

Namen der Initiatorencc

Ur Die Proteste in Griechenland gegen

das neuc Erziehungssyslem (Riickkehr
zum 1981 abgeschafften taglichen Gabe:

und zum Uniformzwang, Wiedereinffih~

rung von All-Griechisch, hdhere Stunden-

zahlen etc.) halten an. Die folgenden

Schulbcsctzungen scheiterten wéhrend des

Golfkricgs. Weitere Examensverschzir-

fungen beleblen die Proteslbewegung im

Oktober neu. Schfllerlnnendemos wur-

den gewaltsam aui’gcldsz, dutch gemisch-
1e Zeitungsmeldungen (,,Schiiler verge-

waltigl Schfilerin in besetzter Schule“)

aufgehetztc Burger stfirmten Schuien,

weitene SchfilcrInnemDemos warden von

Parteigéingcm der Regierung mit Steinem

und Eisensmngen aufgcmischt. Im Ver-

Iauf einer dicser Demos, am 24.10.91

wurde der chsehwagen dos rechtsge-

richteten Senders Antenna (bekannt als

Cop-TV) in Brand gesetzt, fiber IOOOUmte

wurden danach in der Polytechnischen
Universiliit, die ”Immunitm“ genieBt, von

Po'iizei eingeschiosscn. sec hs noch aufier-

halb verhaftet und inzwischen zu 5 bis 7

Jahrcn wegcn Barrikadenkampfverurteiit.
Eincn Tag spfiier haue die Polizei die

Erlaubnis zuerumung, wcitere 28 Laura

wurden verhaftel. A13 Zeugen fungierten
ausschlieBlich Polizisten. Der FrozeB

gegen die 28 endew mil 6 Freisprilchen,
der Rest bekam zwischen einem und drei

Jahren Gefiingnis. In der Nacht nach der

Uneilsverkiindung wurde cin Polizei-

wagon von der Organisation ,,17.Novem—

ber“ mit eincr Rakete abgeschossen. Ein

rotor und scchs schwerverleizte Poiizisten

waren die Folge. Am Nachmittag wurden

33 poiizeikritische Flugbi’aiucr veneiiem

de Lcutc von dcr SLrch weg festgenom-
men und LT. schwer mifihandelt. Die

vorbereitetcn Anklagen kennen mit his 211

15 Jahren bcslrafl werden. (Queue: Infos

A, Athen)
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in: Haushesetzung in Stuttg
"

Emgegen aller Unkemu

scharfe repressive [Linie ~

eetzungen im Rahmenv0

sich das besetzte

Schwabstméb in Stu

Seitdem 6.12.91istd

Icerfitehende Hans ,

die Rfiumung ‘

durehkommen,

Konmkt: Bcsetzw

7000 Stuttgart
Schwabsrr.)

*Umweltzentrum
Am 7.1.92 fand i

Mfinster and in der D

7-stiindige Hausdurch

Vorwand dieme ein E

ten aufgrund § 129a, Ah

der anarchistischen Zeitun

NrfI/B eingeleitet wurde. In

gabe vom Mai 1991 3011 ft}

gcworben warden new. Bei dc: ,

suchung warden zusmzlich 33m: D

der Unfassba b11210, Kximinalrnndbu

ein Buch ,,Die Row Zora“ etc. beach!

nahmt. Hammer auch wereLiefemehemc

der Unfassba and Kopien einer Uniarbeii

fiber diese Zeitung. Konwkt; UnfasrbaL
Rent, Umweltzentmm,Schamharszstrj? .

4400 Mfinster.
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em anarchistisches

mjekt stellt sich vor
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CIRA-
ches Suffirxl‘e Internationalde

Recher-

dung 1957
."aTChISme. Scit der Grun—

ammhm

15‘ 1m CIRA cinc wichtigc

mus ensign TCXEC" iibcr den Anarchis-

onmgbispcp'
ch Biblioxhek isl von

aqunmc1d rcltflgvon 16bis 19Uhroder

(iahriich 40
"”54 gcofrnci. Einc Lescrkarte

die Auslcili-SFF)CrlaubtdicEinSichtund
auch ssh Tod”

Wcrke. Man kann sich

iichCr w”
Ulch an (383 CIRA wenden.

lichen. 13:13.16“
aUCh ins Ausland ausgc—

Publikau‘o
Onncn Pholokopicn von alten

lcnarlikclnncn’ Zeitungs- und Zcitschrif—

ammlung’csow1c
Auskijnfte fiber andere

Schungen 1n"
Oder laufende Nachfor-

asCIRA‘ ggfordcrtwerden.
Cin Bullcnxcrqffcf‘llichtzweimal

im Jahr

gangen B
_m110mcr Liste von Ncuein-

malionen Sglchtc
fiber Werke und Infor-

1 ekcn ode

Cr NflChforschungcn, Biblio—

as CIRA
r gummmcnkunften.

igcr Mung/{rd
VON cinchruppe freiwil-

denMii 1
cllcflnncn vcrwaltetund von

Zusiitzliigwsbc'ufigcn(Loserkarten),von
VOn D01) cl”

Spendcn und dem Verkauf

Bros<~‘hurpcc aus'gilimn finanziert. Bucket,

Wcrdcn den, zcuungcn und Zeitschriften

crlcgmnnn1
CIRA grOBlcntciis von den

en Lose”
on ““d Aulorlnncn oder von

“”0" gcschcnkt.

Der BC

nmtaBtsnz/lgid.“
CIRA: Dic Bibliothek

sic jchch : gm
25 Sprachcn, moist sind

zeniSCh c§u1rmnw>§iSCh1 spanisch, ita-

. 01’311 fl
lsch Und deutsch. Die ctwa

entwcdq Seer
"“1 Broschiiren wurdcn

.

er Vera”

n Anarchistcn gcschricbcn
CnLlichl odcr sic bcschiiftigcn

1c
.

mu do ,

0d
-

r dnnrchi
'

er ihrcn Idccn

slischcn Bcwcgung

DiCakI ,

. Weill?“
Zeimchriften (cs sind ctwa

l

Ustau8:1tidle
von ihrcn Herausgcbcrn

geS‘Chith D.mitdemBulletinansCIRA
“widely?

alien Zeitschriftcn (fiber

‘ Sammie
dem CIRA von GFUPPC“

Inigc crhi lrn
gegcben odcr vcrcrbt-

,

Sch m‘

fit das CIRA auch im Aus-

11 anderen Bibliotheken-

,

verbunden. Au

D35 Bulletin 47 vom Januar 1991 enthéilt

neben der Auflistung neuer Bucher einen

Hinweis auf fihniiche anarchistische Ar-

chive wie das ArchivioPinelii in Mailand,

das CDL in Lyon odor das CIRA-Mar—

seille und einen Nachruf auf den am

24.0ktober 1990 gestorbenen Sam D01-

goff(eigentiich Sholem Doigopolsky, geb.

am 10.10.1902 in WeiBruBland) von Paul

Avrich.

Die Dokumentensammlung
umfafit

Thesen und Universit'aitsstudien, Photo-

kopien von Artikeln oder Manuskripte,

Flugbltitter and Anikel, die in nieht—anar-

chistischenZeitschriften erschienen sind.

Die Bilddekumentsammlungbestehtans
Photos, Reproduktionen

von Kunstwer-

ken und Zeiehnungen, Plakaten, Dias etc.

DerArchivbestnnd istnoch nichtkatalo—

ist also sehr be-

gisiert; 53in Zugang

schrztnkt DanCIRAbesitzt aufierdem cine

Anzahl von Audio— and Videokassetten,

Schaliplatten and Fiimen. welche nun

kamlogisiert werden.

hat cine ailgemeine Auto-

her undBroschiiren,eine

Themenkartci, eine biobibliographische

Knnei and cine Zeitsehrifienkartei. Die

Sammlung desButletins istmitder Auto-

tenkartei fiir Butcher und Broschiiren

f Anfrage kénnen Werk—

listen mach Autoren oder fiber bestimmte

Themen angeboten
werden. Die meisten

Werke kennen im C IRA direkt oder nach

schriftlicher Anfrage per Post ausgciie—

hen warden (dieLeserInnen
sind gebeten,

die Riickgabe gut verpackt und per Ein-

schreiben vorzunehmen). Man kann

ficher einen Monat lang
maximal vier B .

.

ausleihon. Eine Veri‘nngerung
ist mcht

moglieh.
Alte,selteneoderschlechierhalteneWerke
sind von der Augieihe ausgeschlossen.

Sie mflssen inn CIRA seibst konsultiert

oder photokopiert
werden.

Mitgiied der Inlematio-
D33 CIRA ist ‘

nnicn Federation libertércr Sludten- und

ntren (FKCEDL), sowie

Dokumentaiionsze Genesiischaft der Bib-

der Intemationalen .

beitsgescnzchte (IALHI).
liotheken derAr ‘

Es unwrhfilt regelmia‘ssrge
Kontakte zu

mehrercn Bibiiotheken und Porschungs—

zcntrcn der Welt

Das CIRA hat bei der Organisation inter-

nationaler Symposien mitgehoifen und

mehrcre Ausstellungcn gemacht (Ge-

schichte und Geographic des Anarchis-

mus; Libertine Eniehung; Frauen in der

anarchistischc'n
Bewegung). AuBerdem

hat es Dossiers zu verschiedcncn The-

men, wie Frauen, Film and Anarchismus,

welchc intercssierten
Pcrsonen zu Ver-

fiigung swhen.

Die Bibliothek

renkaneiffirBiie

Die BenutzerInnen des CIRA sind herz-

lich eingeladen, zu seiner Bereicherung

beizutragen, indem sie Zeitschriften OdBI

Photokopien von interessanten Artikeln

schicken,aquaehforschnngen undPubli-

kationen aufmerksam machen usw.

Die Mehrzahl der CLRA-eigenen Pubii—

kanonen sind vergriffen, besteilbar ist

derzeit:
-

Darlos da Fonseca: Introduction 2

I’htstoire (in movement anarchism au

Portugal, 1973

-— Arthur Lehning: Michel Bakounine et

les historians, 1979

‘

Kontakt:

CIRA,

avenue de Beaumont 24. (TH—1012 Lau-

sanne, Tel. (4121) 652 48 19 oder 652 35

43 , Postscheckkanto: Genf.‘ 12-} 77504

graswUrzel
revolution.

591! 20 Jahren und ieden
Monatneu: anurchistisch -—

‘

antisexistisch -— gewultfrei.
V

Themen in den'ietz’ren Monaiew

Kriegnn .fugosiowien, Nationalist:
mus In Osteuropo, HoyersWerda

und‘ die Foigen, Serie Groswurzei~

p_ro1ekie, Libedt’zre Buchseiien Pou

ztfismus und Stout: Diskuseiori um

”Sozicla Verteidigung”, 500 Juhre

Koloniolismus, Ani~i«AK‘N-»-Bewe-

gung in der Krise? interviews mi?

Menschen our. GroBbritonnien

(Rondle/Pofile-szefi}, Hon -

kong (Tienonmen and die Foigeng)‘
Konodo (Gewolifreies Zentrum)’
indren (FreuenbewegunQ): Polar;

(Wolnosc
i Pokoy), Argenti—

men (”500 Johre”), “alien (Comi-

so), Indian (War Resisters' Interna—

tional) u.v.o.m.

Ein Schnupperabo (4 Aus

ben) giiot es gegen 51mg:-
dung emes 10—DM—Schei-

was an GWR, Schillerstr. 28

w—e9oo Heidelberg
'

.fiir eine
,

,

gewaltfreie und

herrschaftsl’ose
Gesellschaft



‘ Streitkultur

statt

‘Selbstzensur

Dritte Auseinandersetzung
mit dem Bach

>>Anarchismus heute<<*

van GregorDill

Ursprfinglich ist der Artikel im letzten

Fn‘ihjahr als ausffihrliche Buchbespre-
Chung fiir das Magazin banal enmtanden.

Wei] das banal aber gar nicht erst heraus4

gekommen ist, babe icfi den TextzurSaite

gelegt. Anlfiflfich Eurer im letzten Faden‘

indirekt ansgespmchenen Aufforderung,
zu dam Bach waiter Stellung zu nehmen,
habe ich den Text wiedar hemorgehelt
unfl ihn quasi neu geschriezben.

DaB Anarchismus kein ,,feslgefiigtes,
Shams Theoriegehiide,“ isL, sondem Bin

”Vielfailtiges ideemeiches Spektmm“
darstellt (Zita: aus der magemn “Umbe-

merkung), stimmL W0 aber him Anar-

chismus auf, Anarchismus zu win? We

lassen sich unterschiedliche Pasitionen

aufeinen gemeinsamen libertéren Manner

zurfickfiihren? Und wn when vermeim-
lich anarchistischeGedankengcbiiudeauf
Fundamenten liberalistischer, marxisti-
scher Oder zuweilen sugar faschismider
Prfimissen?

Es ware die Aufgabe des Herausgflbers
einer mi; dam popuiéimn Tim! ”Anarchism
mus heu£e<< aufwartendm Textsammlung,
dieseFragen im Angebehaltcnd dieLeser-
Innen durch flag Buck zu begleiten. Nicht
zuletzt deswegen, wail sich die ainzelnen

Esaays nicm anfeinamder beziehen.
Stattdessen versteckt sich Hans-Jiirgen

Degen, dar mit seinem neonationali~
V

stischenBeitragunverbesserlichdenrech-
ten Flfigel markiert, hinter einer falsch
verstandenen Solidaritfit and 191131: manni-

stische,liberalistischeundnamimalistische
Ideen zusammen mi: libertfiren Stand-

‘punkten unter der Sammelbezeichnung
zeitgenfissischen Anarchismus‘ reiblmgs-
los nebeneinander stehen.

303165 datum gehen, den Anarchismus
zu aktualisieren und auch zu pmpagiemn,
so erreichen win dies mgflmmt nicm

dadurch, daB wir itm zum phéiasophi»

Photo:
Anarchistische
Futozella



schen Supennarlct erklfiren.

Wit mfissen den 50min wagen von der

Folklore hin znr Vergangenheilsbewal-

tigung.

Vor dem Hintergmnd dieser allgemei—

nen Kritik am Bush mochte ich auf cin-

zelne Beiufige (niohl alle) ndher singe-

hen.

Uwe Timm widmet sich in seinem

Anfsatz der ‘Okonomle. Er vermin die

These van der Gegensfitzlichkeit von

Kapitalismns undFreierMarkminschafL
Das Verwerfliehe am Kapimlismus sei

‘

nichtdas Pn'nzipderKonkurrenz sondem

die Monopolbildnng in den verschiede-

nen Zweigen von ertschaft und Poli‘tik,

welche die Freiheit des We‘tlzbewerbs

verhindem wdrde.

Dad die fedschreitende Monopolisie—

rung einen Hauptgmnd sozialer Unge-

rechtigkeit damtel
wird ‘von Timm awn ausfflhrlich erklfirt.

Werjedoch anfeinenzinnerenZusammen-

hang znr Wettbewerbsideologie verweist

und in den Monopolen geradeeineFolge-

erscheinung den Konlmrrenzkampfes zu

erlcennen glanbt, int, Timms Meinung

nach. ,,van kefnerlei Eachkenntnis ge-

trfibt". (5.43) Eine nfihrere Begrfindnng

bleibt nns erspart.

So branchten blofl die Monopole abge—

echafft werden {wile den geschehen sol],

bleibtundorchsichd
Eundcskartellemmls revolutionfire Insti»

tudon"?, {1.5.}, and die Anal-chic were

beinahe schon Wirklichkeit. Denn das,‘

was dann fibrig bliebe ~die freie Konkur—

renz - emspriicne den ,,nat" lichen“ Be-

ziehnngen zwischen den Menschenll

Dafl anarchisdeche Klassiker herange-

zogen werden ‘k‘dnnen, um diese Kem—

weisheit liberalistischer Philosophie zu

verkiinden, ist das eigendich Interessame

an Timing Beinag. Remus: uEthan die

‘Grundzfigeden Wettbewerbsbeweisen das

vernunfigemfle seiner Existenz and die

Bestddgung innerhnlb der Geneh'srrhafi.

Jedes Individuum in van einem nau‘i‘r-

lichen Trieben‘ii’llr, seineMitmenschen in

seiner: Leislungen zu dbemefien.
”

($.43,

ohne Texmachweis!)
Timm glaubt felse fest an einen natiir—

lichen Gegcnpol zwischen dem lch und

dem Wit, zwischen Individuum und

Geeellschaft. Dan eine ist das Feuer, das

andere das Waseer. Wet dies adders siem,

halte ,, die Uhr an {and} bewirkt die Stag-

nation in alien Bereichen der

Geselischafi ". (Proudhon—Zilat, 3.43) Nun

ist es doch gerade das hemchaflsfreie

Leben zusammen mitanderen Menschen,

das dem Individunm ale Vnmussetzung

dient, sich als‘solche zu verstehen. Das

56in erkennt sicll selbst erst fiber die

ll, int unbestn‘tten und ‘

g][wiewdr‘smitdem V

Wahrnehmnng des sich von ihm unten-

scheidenden. Seins. Ist diese Wahrneh—

mungdutch Isolation verunmfiglioht, Oder

isldurch die Hfirdezwischenmensch‘licher

Hlerarchie ,,die Frefheit jeder tieferen

Bewegung van einem zum anderen (...)

unterbunden
"

(Canetti), so sind nuch der

EntwicklungindividneIIerPersfinlichkeit
unfiberbriiclcbare Schranken gesetzt. Es

. ist das Mideben kollektiver Praxis, das

Individualitfit ermfiglicnt und nicht der

Wettbewerb, der sie aufrecht erhfilt.

Zum gleichen SchluB kommt Gunner

SeltzvSO Seiten weiterhinten: ,,Individua-

litdt und Gemeinschafllichkeit yind zwei

sich bedingende Prinzipien.
"

(8.33)
Timm siehtdas nicht so. Sein Liberalis-

mus argumentiert konsequenterweise

gegen jegliche Form’ kollektiver

‘ Selbstverwaltung: "Bel {. . .) den Beddrf—
m‘ssen der Menschen handelt es sick stem

um individualle Wfinsche, die sic}: weder

staallich noch kallektivistisch erkennen

(. . .) iassen.
“

(8.35)
'

Trotzdem scheint es, 315 ob er an das

Marchen TVDII dernatiirlichen Konkurrenz

selber nicht recht glauben wiirde. Dies ist

vor, allem dort erkennbar, wo Timm an-

stattseine Behauptungen ausffihrlicherzn
begriinden,unaufh6rlich Zitateklassischer

Anarchisten anffigt, die das bereits Ge-

sagte lediglich in anderen Women wieder-

holen.

.Um den selbstverWalterischen Ideen

elne
weitere Abfuhr zu erteilen, bemerkt

Tlmm, ”dd/3 im Bewngtsein der Arbeit-

nehmer der Wunsch nach einer eUber-

nahme der Bezriebe« nichz sehr Iebendig
war land is: (...) Warm dem aber so Est

stellésiziz die
Frage, inwieweit die Not:

wen 1g it er Kallektiv'
“

(338)
wrung besteht.

Damit {reibt Timm seinen Scharfsinn

auf die Spitze: Er erklfirt die Politik kar-
‘

zerhand zurWare und richtet ihre Qualifia’t
frei nach Angebot und Nachfrage. Ob es

dann noch einen Sinn hens. schwarzrote

Lfisungsvorschlfige anzubieten?
‘

Einmal men; wird die Macht des Ge-
’

horsams auBer Achtgelassen: DaB die

mangelnde Bereitschaft zur Selbstver—

waltnng etwas zn tun hat mit fehlendem -

SelbstbewuBtsein, nicht vorhandenem

Mut zur Eigeninitiative sowie mil nkuten
Kommunikationsstfirungcn — alles Pro-

dnkte unserer Herrschaftskultur —- sieht

T1mm nicht. Und dies ohglcich er fest—
‘

stellt, dafi selbstverwaltete Betriebe von

ihren Mitgliedemein hohes M313 an Selbst—

verantwonung abverlangen. (S .31)

Des weiteren wirftTimm deraufS
'

V _
‘

elb —

verwallungbaSIerenden Gesellschaftsstlor,
sle lionneihreWarenverteilung nurzentra-

lxsusch und damit autoritéir organisieren.

Autonomisdsche Modelle wie die Freie

Verembamg Oder die Selbstversorgung
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Der B
‘

131 awaits?
Von Friederike Kama‘mn

tau, finderer
dc'r cmzigc Aufsatz ciner

$333!, dag Sisills abci auch das einzige

susch-propa
c ficiitimh, vom folklori—

“Chas abhcgélndwiuschcn
Grundicnordes

prob‘emauscht.
In 1hrcheschrcibung dcs

em hiCSigen 1:“ Vcr-hiilmisscs
zwischcn

eminismus w
Ham-msmus zum Anarcha-

“n
milgcnts

agt Sic cs, mit dcm filteren

31511de dcuu§SlS<§hcn
Anarchismusver-

ammm w'

lch 1ns Gericht zu gchen.

9minicncn 113m
dcr noch immcr manner-

Slch den A
chgung vor, sic versuchc

lcibcn’ in dé‘archafcminismus
cinzuvcr:

endliCh em

r

APslcht, ,, den Frauen nun

as bieren zu kb‘nnen.
“

(5.93)

13218 a

sci“613636;
dcr Anarchismus scibst und

eminimisctfigicfl‘gA_t1_r<:ssaicncincranarcha—
unméglich gKrlukscinkfinnlcn,schcim

finncm w
Cho_n immcr sci cs dcn

“mama-1:13not?
310 feministischc Poliiik

88mm gegan‘
auptsiichlich um dicPropa—

er Ewegungcn,
,,um die Rckrutierung

Frauen." D13
auch aus den Reihen der

b’anmen 1'}

1e Ferderungen der Frauen

(895/96)
wen mcht unler den Na'geln.

"

as
.

cincr 31:23:51
andcrcs 7.11 crwaricn von

'enliun aufillSChcn Bcwcgung,dic ihrc

' ‘bliOihck
aut auf cincr kiassischcn

181, (11:: ROfiWClChC schlichlwcg uni‘zihig

1 reWirkliclfcdgr
Gcschicchicrhcrrschaft

cnn dcr hcugdcutung zuzuschrcibcn?

a 1, Seine c‘

Ugc Anarchismuscsnicht

zu Citcn, wi d
lgcnc Sfikuiarisicrung cin-

r Sich an dcr von Fricdcrikc

.

n bCSc
.

"Ichls indemhncbcnm
Situation so bald

Ulric
Clem Zufgfrifnmms .BCilrag befaBL sich mil

“are ismu
cnspicl von Pfidagogik und

2
Yeichc VS. Per Autor,bckann1durch

111.21, Wei“? C101”fondichungcn zum The-

h1n,daB‘dic“:f‘dchsimiiNachdruck
darauf

teil dcr so
fbcrliirci’iidagogik, Bestand-

81mg ”3:101.
and polilischlen bewa-

..

narchm ({hlsmuswarundisl" wobci

Zlenmonépinl 1mm)” am Slaats- u;1d Kir-

merrichl
"1 Sachen Bildung und

ametlen.
"

(8.103)

Damn ‘

afiarchislilscthgcsagt'
daB die historischc

lnic die idc B”dungskritik in crstcr

michungsgceologische
Beselzung dcr

Hlese 56le

Wall a“Prangcrt und nicht

cusChafis‘
Lcmc wic T015101, die das

u gling‘frhiilmis
zwischcn ,Bzichcr

“ten b‘gmndsiitzlich
in Frage stel—

. $17.11,
lcbcn d1c Ausnahmc.0hne

SlchdicG _.W011cn,siclltchmm dar wie

gogik, ummgdcwmcr
dcriibcrlfircn 14mm—

: mums”:
dcm Vorwurf zu cmzic-

1 e
Ungg-

91’

F9rmu1icrung eigener
"Dd B1ldungszielc“ scibst

tn “’0

1K

auwritfir-ideologisch
zu wirken, gems

ersteckien, we1-

hinier der ,,Vemunft“ v

che sic zu verkfirpcm vorgaben: ,, Sie alle

(Owen, Fourier. Godwin, Cabet) hegten

die Hofi'lmng. dafl der Mensch ein wer—

nunflbegabtes«
Wesen sei undHerrschafi

van Menschen fiber den Menschen mi ttels

Auflclc‘irung,
d.h. Bildung and Erziehung,

beseitigt werden kfinne.
"

(S. 102)

Auch chmm swhtin der Tradition,die

inhaltliche Ausmalung der Pfidagogik zu

I! '

g verfolgen zum‘z‘chst

sse, sondem ein

Lauchlc ei

Antipfidagogik.
W16 1

nahcicgt, seize dies

an dcr Pfidagogik an, 111de sic sic gene—

rcli ais kinderunterdriickend
diffamierc.

Idcelier Ausgangspunkt
der Antipfida-

gogik sci die ,Befreiung
des Kindes“,

welche~unabhfingig
von der inhaldichen

Auspragungdcsjeweiligenpfidagogischen
Konzeptcs

——

rankt werde. Er-

cingegch

zichung zu ,freiheit und Solidaritfit“

wcrdc von dcr Antipfiflagogik als Wider—

spruch emp funden, da sic dcr Erzichung

per 56 Herrschafilichkeit
unwrstclli.

Obgieich chmm deutlich macht. daB

sich libcnz'u'e Pfidagogik und Antipéida-

gogik sowoh1 in ihrcheschichtc
als auch

in ihrer philosophischen
Basis elementar

voneinander untersCheiden,
volIbringt er

das Mciswrwerk,beide Konchtionen auf

dcnselben Newer 211 bringen: Er erklén

die Anu‘pfidagogik
zur radikalisierten

69

Austin-mung1ibiartiirerEmiehung51111301111:1
Daimt

abererinneriKlemm schwer an die;

waiter 011611 besprochene Einverleibung

des Anarchafeminismus in den Anarchis-

nius.
Er waist zwar daraufliin, daB K1215—

S1kem wieFerrer,Landauer,Bakunin Oder

Ifropotkin
im Zusammenhang mi: damn

Aufierungen zum «Thema Erziehung

,,auzoritc’ire Absichten vorgeworfen“

wgiden
kfinnten. (8.1 15) Aufcii'ie selbst—

kntIsche Ana1yse von Gcschichtc 11nd

chcnwart
1ibertfirer Pfidagogik, wie sic

die Antipiidagogik einfordcrt, 12113121 sich

aber nicht 6111.. Dabei soilten ihm seine

eigenen Formulierungen mehrfach zu

denken geben: ,,0bw_ohl die »Befreiung

desKindes« imKonzept desAnarchismus

enthalten war und ist, entwickelte sich

diese Forderung ersz im Zuge der neuen

Emanzipationsbewegungen
der 70a- and

, 80erJahre.
”

(S. 108) Warum wohl‘? Kain

Wundiar also, daB bei zeitgenéssischen

Eitpenmcnten
,,ein expliziter Bezug auf

die Tradition der anarchistischen Bewa-

gang, Politik and Philosophie nur selten

vorhanden ist“, wie Klemm sich etwas

rados festzustellen gezwungen sieht
'

(5.1101

Nichtsdestotrotz zitiert Klemm cine

sPanische
Dorfschuie als Musterbeispiel

l1bertfirer Padagogik, dercn Siatuten die

geneigten LoserInnen gewiB eher an cine

Zyangsgemeinschaft
als an entschulte

Bildungspraxis erinncm:

,,Die Ziele... sind :. .. 3. Has vorberei—

ten. um morgen unsere Pflicht zu erffillen

und unsere Rechte verlangen zu ké'nnen

4. U113 bewuflt zu werden, was wir tun-

damiz wir morgen wissen, was wir zu tut;

haben, um wie ein »Lotse und ein Rez-

tungsring« in unserem Dorfzu wirken 5

Versuchen, unser Dorf in Ordnung .211

halten. 6. Mil unserem Beispiel die Eini-

gang des ganzen Dorfes und ein Ende mit

der E igenbrb'telei erreichen. 7. In uns

selbst den Eigennutz bekt'impfen »E-iner

fiir alle ~ allefi'ir einen«.“ (8.11.2)

Hilfe!

’1‘ erschienen im Verlag Schwarzer

Nachtschatten,AlteSalzstr.1 .2320135st4



LeserInnenbriefe

Hallo deutsche Annrchistlnnen!

Ich heiBe Kirill Limanow. bin Anarcho-

Kommunist und schreibe Euch aus Mos—

kau. Ich bin Anhfinger der InitiativeRevo—

lutionfirer AnarchistInnen URBAN), ver-

trete also den libertéiren Kommunismus.

Ich finde Eure Zeitschrift sch: interessant

und wfirde geme eine Nummer erhalten.

Das Besondere am Schwarzen Faden liegt

wahrscheinlich darin, daB auf seinen Sei—

ten anarchistische Theorie und Praxis

miteinander verkniipft werden. Ich will

Euch nichts vorsvchreiben, denn es ist

eine subjektive Sache, abet ich wiirde es

besser finden, wenn es reichlicher Infor—

mationen fiber die intemationale Bewe—

gung gfibe. Sonst finde ich alles in Ord-

nung. Unsere, also die russischen anar—

‘

chistischen Blfitter haben es noch sehr

weit bis wir Euer Niveau erreichen — das

gilt also als Kompliment.
Leider kann ich keines unscrer Bldtter

zuschickewn, da sie nur fiuBerst unrcgel-

méBig erscheinen.

Kiri]! Limanow, Moskau (GUS)

fibersetzt von Will F£th

Offener Brief an den

Siidwestfunk

Am 10.10.91, 21 Uhr wurde in Sildwest 3

der Film ,,Es lebe die Anarchie“ von

Edgar Verheyen
I

gesendet. Als Anar—

chistlnnen protesticrcn wir gegen dieses

Machwerk. Der Autor des Films hat wohl

nur rudimentz'ires Wissen beztlglich anar—

chistiseher Theorie und Praxis sowohl in

geschichtlicher als auch in aktueller Hin—

sicht. Denn er fallt in seiner Darslellung

von ,Linksextremismus“ in die Zeit der

Terroristenhysterie dcr 70cr Jahrezurilck,

als in den Medien RAF—Aktivistlnnen als

,,anarchistische Gewalttfiter“ titulicrt

wurden, obwohl dieRAF-Louie sich selbst

als Marxisten-Leninisten bemichnet ha—

ben und in den Anarchistlnnen ihre poli-
tischen Gegnersahen. In derwissenschaft-

lichen Diskussion und selbsl in der poli-

tischen Auseinandersetzung werden bier

inzwischen scharfe Trennungslinien ge—

zogen.

Falls jedoch Herm Verheycn dicse Untcr-

schiede bewuBt sein sollten, hater einen

demagogischen Film produziert, in Clem

er seinen Vorurteilen freien Lauf liiBt,

polarisiert und Menschcn, die sich fur

eine hen’schaftsfreie Gesellschaft ein-

setzen, als terroristisch diffamierL

Es geht nicht an, daB schon gleieh zu

Beginn mit dem unterlegten Lied

,,Deutschland "1:43 sterben, damit wir

leben kénnen" emotional Stimmung

gemacht wird. Wobei eine Interpretation

dieser Parole noch eine weitere Sache

were, z.B. ob Deutschland als geogra-

phisches Land physisch vernichtet wer-

den soil, oder obdamit vielleiehtDeutsch-

land — bier in seiner historischen Verant-

wortung als Synonym filr_ Chauvinismus

und Nationalismus — in den Kopfen dei-

Menschen gemeint ist (siehe den aktnel—

len Rassismus und FremdenhaB in Teilen

der Bevdlkerung).
In Zusammenhang mit Bildem von Bar-

rikadenkfimpfen in derOst-BerlinerMain-

zer StraBe lfiBt die Parole nm‘ eine emo-

tionale Deutung zu.

Als skandalds und joumalistisch unserios

kann die Vermischung so untersehied

licher politischer Richtungen wie linke

Studentlnnen, AnarchistInnen, Anarcho-

Syndikalistlnnen, Graswurzel-Leuten,

Aussteigerlnnen, Autonomen, Anti-Im-

perialistlnnen, RAF-Sympathisantlnnen
etc. bezeichnet werden. Kein Wort der

Differenzierung, im Gcgenteil.
Den Autor interessiert allein die Stellung

all dieser so unterschiedlichen Menschen

zur Gewalt und soweit er nicht positiv

fdndig wird, versucht er es mittels Hilfs-

konstruktionen wie am Beispiel des Pro-

jekts selbstverwalteter Betriebe (WESPE

e.V.) in Neustadt an der WeinstraBe. Hier

arbciten auch etliehe Anarchistlnnen mit.

Eine zufzillig hemmliegende Nummerder

direkte aktion, ... muB als Beweis fiireine

gcwalttfitigeGesinnung der Projektben‘ei-

berlnncn herhalten. Der Begril'f ,,direkte

Aktion“ stehtjedoeh im Anarcho~Syndi-

kalismus ffir Aktivitfiten wie Streiks und

Boykotts. An solchen Aktionsformen hat

sich wohl schon ein GroBteil der Bevel-

kerung beteiligt.
Als Bericht fflr sich genommen, mag die

Filmsequenz fiber Neusmdt noeli einiger-

maBen akzeptabel sein. In den Gesamt-

zusammcnhang montiert und mit der

Grundaussage des Films verwoben ——alle

hicr gczeigten Menschen and Projekte

sind RAF-Sympathisantlnnen und poten—

ticlle Gcwalttiiterlnen —, ist es schlichtein

Angriffaufdiese Menschen, nicht zuletzt

aufdcren soziale und okonomische Situa»

tion.

Wer fur die Zusammenlegung von Ge-

fangenen Oder gar ftir die Abschaffung

der Geldngnisse eintritt, ist noch lange

nicht ein/e Gewaltbeffirwonerln Oder gar

-anwenderln. Diese humanistisehen For-

dcrungen wurden schon von vielen ande—

l'Cll Menschen des dffentlichen Lebens

erhoben, ohne daB sic in die terroristische

Ecke gestellt wurden.

DieVorgehensweise, wieEdgarVerheyen

zum Teil sein Material gegen den Wider-

stand der Betroffenen gedreht und Inter-

views geradezu erpreBt hat, zeugt nicht

gerade von einem unvoreingenommenen

lnteresse seinen Mitmenschen gegenilber.

Zuemt when er sich’ enter enrichtlgen

Angaben fiber semen Filminhalt and mm

sieh spfiter nicht an Abmaehungen, den

Film mit den Belmffenen durehzugehen.
Vielleichtsollte HerrVerheyen beisovlel
Sensibifimtbessesbekumentarfiltne fiber

das Qnellverhalten won Reiskdmem dre-

lien.

Ab and zu gibt en mar Liefltblicke im

offendieh—rechtliehenFemsehenmaseine
relativ objektive Dammllnng van anar—

chisfischenPosidenenattbelangtDerFilm
,,Es lebe die Anarchie

“

war sicker kein

Lichtbliek. t

In der Regel win! fiber Anarchistlnnen

benchtet, warden Vomrteile produziert

Uns stehen nicht die gleichen Wile! zur

Verftlgung, unsetLebenand unsemSieht }

der Gesellsehafldamustellen. Wenn dem ;
so were. kennten Wilt diesen Film als ei»

nen extremistischett Ausrutseher altzep~
listen. So wie die Verhiilmisse jedoch
sind,werden Witalle warnen mfissen, sieh

‘

unbedacht auf solche leumaIisren wie

Edgar Verheyen einzulassen.

Thomas Schupp. Garmn Gilliam, 1

Peter Herber , Frnnlg‘im
sowie die Redakzian dew AK]

(Libertdres Info Frankfurt. 0/0 1

Dezentml, Sandweg 131. 6000

Frankfurt, Tel. 0694909203)



Alte SF-Nummern

Um

die 22:11:“ Sioncnntlnncn
odcrlnteressicrlen

Einblick
g.n eit zu gcbcn, cincn bcsseren

bckOmmc
1n unscrc bishcn'gc Arbcit zu

Ffir 5 am; Rhmachen
wir folgcndes Angcbott

Cincn 20 Dix/glabcn naehWahl schicktihr uns

BTinmarkcn WSchcin,
Uberwcisung odcr

won“ mm ..b elchc Nummcm ihr haben

Oricmicnm 61h .[ 1hr dabei. Zur bcsscrcn

licferbm-c“ gN
1crd1e1nhaltsangabcn dcrnoch

“crab“ 0»lglm;rilcm.
Einzeln nicht mehr

NostalgiCnum
. . .18, ‘23. Auch an die

mem 0 bis 12
mer mil

Artlkeln aus den Num—

isl ffir 10‘. DNSICi
an diescr Stelle crinnert. Sic

Nur noch wcni :agh
wrc vor licferbar.

v33
16, 19‘ 20:2;

xcmplarc gibteshingegcn

_ IN{1-11169ufli.Venedig-KongreB
KOmmunalinfl/hmay-

Bookehin: Libertiirer

FAUD,
ts. Ulnch Klan: Frauen in der

r Nr.

Gmfricdzgd
Ila. Clara Thalmann-lnlervieW.

Lrgncr: Dculscher Kolonialismus

Nr.21- u

(ll) * Mari}? *Alnlerview
mil Clara Thalmann

*

Antig
.

a ckclsbcrg fiber Mujeres Libres

>Cmiusmus in der Linkcn

A

Nr.22:u
Und die-VA:- Yolfgang H aug iiberTschemobyl

inkCundAi] :Picn
*

Wolfgang l’ohrt fiber

fiber K0116}: .tnderpolilik
*

Augustin Souchy

Cckna 1
"uv1en1ng in Aragon

* Rolf

80 uber unbekannle Marul-Traven—
[On'cg * U

.

- lrieh K1
~-

un
,

..

cmm ube :

‘

d
Anupmflgogik

r An irchismus

Nr24.
Berlin *V‘qitxfll
D

Asylanlenbel
' d

"
'

S‘ .. ..

ian lung in

alliarcl
'Cfan Schulz uber Kfinstler und

mllsCleescllschal‘t

Nr 25.'
. 1_

'

a,

(Tex13ug7‘: I:bcrlure Tage in Frankfurt
*

Sung 2' Jun?:}(
Ralf Reinders fiber die Bewe—

laus B itlennann fiber Gedenk-
rCiem dcr Li"ken -

.

11nd Arbei‘
1.11m 2.Jun1 * Neue Miinncr

Nr 26.. .1,“-
..

‘

Klassc . Quittmc
New Age Politik * Alllag —

‘1er Pam

l tum" Schafl'en * Rosella di Leo

kofeminzdmmkrilik
* Ynestra King fiber

Bmkchin 67;“: C:
Interview mil Murray

Z _

es 1" - .

ukunflOslcuropas
C “am d“ IWW (I)

*

Nr 27--

41.11. S l
.

* [mb‘flm‘dimneh * Strobl/Pcnselin
mnesfi .

1w . 1, GCS::_‘"b-"mc
* Dellef Harunann fiber

Ichle deerW *
Wolfgang H 'iugfiber AlliaB/Kl: .

00kchin01)
Lise *

I"lcrvww mil Murray

Nr 28.-

. u.a. . ~.

Anliffl—Akliopdnnik und Politik (chichem-

der
..

'onomri? *

Luciano Lanza iibcr Ulopic

Teil 1] * Ho]; JGeschiehlc
der Wobblies

.y‘r Cnrichi’l' "

'

[Schnh Befrciungl
)er (he GescluchlcdCr Zei

cdlcnkr’llik
*

Jiirg Auberg iiber

N .

It rL29-.1’\nti-IWF.KuClan0 Lan‘ .,ampf}gnc
* Shell-Boykott

1'3 Uber Okonomic und Herr—

lN f

schaft
* Mylhos Kibbuzim

* Diskussion
-

Vergcwalligungu.a.

Nr.30: Gcnkongch-Bcficht
* Medien und

Europa von Herby Sachs
* Knipselkrant

—

frontline*AKTION- Vergewaltigungsson—

demummcr und Krilik ehemaligcr Mitarbei-

tcrlnncn
* Ralerepublik 1919 am Beispiel

Ffirth von Michael Seligmann
* Carlo Tresca

- ilaloamerikanischer Anarchist Von Jorg

Aubcrg
* Gcrd Amlz - Nachruf u.a.

Nr.31: EG-Binnenrn arkl: Industrieeuropavon

Wolfgang Haug" Leiharbcit in der BRD von

Thomas Schupp
* Anarchismus und Intellek—

tuellc von Jorg Aubcrg u.a.

Nr.32: China: Gcscllschafl contra Staat
*

Fraucnhandcl von Anita Wilrnes und Monika

rieb
* Rassismus in der Linken von

JfirgenTobcgcn*Roma/SinlivonKarolaFings
und Frank Sparing

* Esotcrik andcrt nichts!

von Hans A. Pcstaloui u.a.

Autcn

Nr.33: Radikalc Linkc von Michael Wilk
*

Hungcrsucik-Kritik
von Gerhard Linncr

Sozialer Ckofeminismus. Tcil 1 von Janet

Bichl
* Friedrich Wolf bei den Kappulsch-

Kampfcn? von Wolfgang Fey
* Romanauszug

aus Frank Harris: >>Die Bombc« etc.

*

Nr.34: Wi(c)dcrvcrcinigungsdiskussion—I
*

Entslchungsbcdingungen
des Rechtscxtre-

mismus hcutc von Siegfried lager
* * Sozialer

Okorcminismus, Tcil 2 von Janet Bichl
*

Italicnischc Ccnlri Sociali Autogcsti, vor—

gcstelll von Egon Gunter
* Die Anarchisten in

Mfilhcim-Styrum nach dcm Sozialislen-gesetz

von Andreas Mfillcr
* Romanauszug aus Kurt

Klabcr: >>Passagicrc der 3.Klasse«
* Herbert

Read‘s Aslhclik von Ulrich chmm u.v.a.

wicdcr Dcutschland!
*

Nr.35: Dcmoredc: Nie
* Was koslcl der An-

Stasi-Konl'crcnz 1989

schluB?
* Nationalismusdiskussion—II

* Flficht-

lingspolitik
— Auslandcrgcsetz

* 500 Jahrc

Kolonisalion
"' Subsislcnzansalz.

Teil 1 von

Veronika Bennholdt—Thomsen
* Marlrevo—

lution 1920 von Erhard Lucas
* Travcn

-

Maml von Augustin Souchy
* Interview mil

Laid Thcnardicr
"‘ 10 Jahre SF! UVa.

eLislc—"B asis“demokratie
*

Radikalc Linkc—Kongch
* Emmililarisicnmg/

Tolalvcrwcigcrung
* HauserkampfinOstberlin

* Festung Eumpa
* Subsistenunsalz,

Teil 2

von Veronika Bennholdt-Tmmsen
* TAZlfigt!

* Ffichllingspolitik —Mcxiko/USA
* Nationa-

lismusdiskussion-HI
* dc Antonios Dokumcn—

larfilmc von .lfirg Auberg
* Kfilncr Progrcssivc

* etc.

Nr.36: PDS/Link

Nr.37: Kapilalismuskxitik
von Alexander

Zinovjew
* 2 Rcdcn bci ,,Kcinc Stimmc l'fir

Deutschland“
* Nationalismus undBcfreiung.

Die Kurdenfrage
von Ronald Ofleringcr

*

GATT-Gallastrophc
* 500 Jahre Koloni—

sationé—Feicm
* lntchiew mil Alain Finkicl-

kraul fiber Rassismus
* Der Faschismus von

Vichy von Maria A. Macciocchi
* Uber Ante

in KZs von Jens Bjomeboe
* AIDS — e'm

medizinischcr Irrtum?
* Uber das Elend der

Gegcnfiffcntlichkeit von Jorg Auberg
* “rider

den libertaren Nationalgedankcn
* Nachruf

auf Rudolf Michaelis u.a.

Nr. 38 Kurdenverfolgung und kein Endc * US—

Militérpolitik von Philipp Agee
* Krieg und

Geschwindigkeit von Ulrich Brfickling
*

Palastincnser aus jfid. Sicht (Adam Keller)
*

Int. mit Primo Levi (1986)
* Holocaust-

Historikerslreit
* Doitschstunde von LUPUS

* Nazis im Osten
* Unruhen in Athen

* Anar-

chisten in Polen
* Black Panther - Veteran-

Innentreffen (1986)
* Int. mit p.m. .

etc.

Nr.39 u.a. Multikulmrelle Gesellschaft und

die Frauen
* Westlichc Kultur und multi-

kulturelle Gesellsehaft
* Murray Bookchin:

Verteidigung der Aui‘klarung
* LUPUS: Die

Maskenbildner des Kricges
* Herby Sachs:

500 Jahre Koloriisalion
* Pasolini von Maria

A. Macciochhi

Nr. 40 u. a. Ausl‘anderquotierung?
* Bleiberecht

ffir alle Roma von ROM e.V.* Pogromc be-

ginnen im Kopf von Wolfgang Haug
* Frei-

handelszone in Amerika von Herby Sachs *

Dcsinformation und der Golflcrieg Von Noam

Chomsky
* Artikel zum Endcder Sowjetunion
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